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ERSTES  KAPITEL 

URSPRÛNGE 

Das  Ziel  finden,  heii5t  den  Ursprung  wie- 
derfinden. 

Wer  nicht  an  Gott  mehr  glaubt ,  der  glaubc 

nicht  mehr  an  das  Wesen,  und  wer  das 

Wesen  hafir,  der  haut  sein  eigenes  Da- 
sein. 





URSPRÙNGE 

PAUL  CLAUDEL  HAT,  WENN  ER  DEM 

jungen  Jacques  Rivière  fïir  seinen  Heimweg  zu 

Gott  als  Fiihrer  empfahl :  Pascal,  »der  der  wahre 

Apostel  ad  exteros  fiir  den  Franzosen  ist«,  dann 

die  Mystiker:  Angeia  von  Foligno,  die  heilige 

Theresia,  das  Leben  der  Heiligen,  die  OiFen- 

barungen  der  Anna  Katharina  Emmerich ,  Dan- 

te, Newman,  das  Jahr  der  Kirche  von  Prosper 

Guéranger  und  »fur  spàter  Thomas«,  vor  allem 
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ERSTES  KAPITEL 

aber  die  Bibel,  einenTeil,  und  zwar  den  wesent- 

lichsten  Teil  seiner  eigenen  geistigen  Ahnen 

aufgezahlt.  Denn  wenn  auch  die  Situation  des 

Empfangers  bei  dieser  Aufzahlung  mitsprach, 
so  war  doch  dièse  Situation  eben  die  auch  des 

Schreibers,  und  zwar  nicht  blofi  bis  zu  jenem 

Augenblick,  da  er  sich  zur  Kirche  heimfand, 

sondern  es  ist  seine  Situation,  wie  jedes  Men- 
schen,  noch  immer  die  der  »Heimkehr«.  Und 

wenn  auch  den  aufgezàhltcn  Namen  nicht  glei- 
cher  Wert  und  gieiche  Bedeutung  innewohnt, 

so  ist  doch  die  Linie  deutlich ,  und  die  Richtung 
ist  nicht  zu  verkennen.  Claudel  ist,  was  er  auch 

selber  gegen  das  17.  Jahrhundert  gesagt  haben 

mag,  doch  dessen  spater  Nachfahr,  oder  besser 

noch:  er  ist  der  spate,  wie  durch  ein  Wunder  in 

unsere  Zeit  hineingeworfene  Nachkomme  des 

13.  Jahrhunderts.  Das  Frankreich  dieser  glau- 
bigen  Jahrhunderte  ist  seine  geistige  Heimat. 

Dem  widerspricht  keineswegs  eine  Aufierung 

Claudels  ûber  Barrés:  »Er  ist  zur  Vergangenheit 

hingewendet  ;  ich  werde  gezogen  von  der  Zu- 

kunft.  „Die  Erde  und  die  Toten",  sagt  Barrés, 
ich  antworte:  Das  Meer  und  die  Lebendigen. 
Wir  haben  der  kommenden  Génération  etwas 

anderes  zu  sagen  als  das  Wort Tradition. « 
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URSPRUXGE 

Dem  Deutschen  ist  in  der  Regel  das  Frankreich 

des  i8.  Jahrhunderts  der  Inbegriff  des  franzôsi- 

schen  Wesens  uberhaupt;  dièses  Jahrhundert 

lockt  ihn  mit  ail  seinen  ihm  selbst  versagten  Rei- 

zen.  Die  iàchelnde  Skepsis,  ihm  selbst  bei  sei- 
nem  dunkiern  Blut  unerreichbar,  ist  fur  ihn  bis 

zur  Stunde  die  gefàhrHchste  Versuchung  :  Abae- 

lard  hat  er  sich  immer  naher  gefiihlt  als  Bern- 

hard  vonClairvaux.  (Auf  der  andern  Seite  lockte 
die  Frommen  immer  die  franzôsische  Dévotion 

in  ihrer  emptindsamsten  Form:  Margareta  Ala- 
coque  stand  ihnen  naher  als  Franz  von  Sales .) 
Von  den  Schriftstellern  aber  bedeutete  auch  bei 

uns  nicht  nur  der  Menge  Anatole  France  mehr 

als  Léon  Bloy.  Frankreich  hat  immer  ein  glau- 
biges  und  ein  skeptisches  Gesicht;  nicht  immer 

war  das  glaubige  so  hart  und  strengwie  bei  Biaise 
Pascal  oder  Ernst  Hello  —  es  war  von  einem  be- 

zwingendenZauberreinsterHumanitàtbeiFranz 
von  Sales  und  ist  von  rûhrender  KindHchkeit  bei 

Francis  Jammes— ,  aber  immer  war  das  skepti- 
sche,  das  allein  der  Deutsche  kannte,  verfuhre- 

risch  wie  das  Lacheki  der  Gioconda .  Sie  hângt 

imLouvre  dank  einem  j  ener  geheimnis  voU-sy  m- 
bolischen  Zuf  aile  als  ein  in  aller  Zweideutigkeit 

gerade  eindeutiges  Bild  der  Seele  Frankreichs: 
15 



ERSTES  KAPITEL 

hinter  dem  verfuhrerischen  Lacheln  liegt  ein 

verhiilltes  Geheimnis  — selbst  hinter  der  Skepsis 
des  franzosischen  Geistes  verbirgt  sich  noch  der 
Glaube .  Der  Deutsche  aber  hat  fast  immer  nur 

den  Vordergrund  gesehn,  und  wenn  er  einmal 
tiefer  sah ,  dann  sah  er  doch  ein  verfàlschtes  Bild . 

Der  Schutzgeist  Frankreichs  ist  ein  Mâdchen, 
aber  ein  Madchen ,  das  eine  Armée  vonMànnem 

wert  war  !  Es  ist  ganz  in  der  Ordnung ,  daô  auch 
sie  dem  Deutschen  ein  Ratsel  bheb.  Freilich  sie 

mit  den  Augen  des  i8.  Jahrhunderts  zu  sehn, 

hat  ihm  sein  »Idealismus«  verwehrt;  aber  dafiir 

hat  er  sie  sentimentalisch  genommen  und  eben 

darum  ihr  Geheimnis  nicht  begrifFen .  Das  glau- 

bige  Frankreich  ist  dem  Deutschen  im  grofien 

und  ganzen  ein  verschlossenes  Land. 
Heute  wird  das  Frankreich  des  Glaubens  nir- 

gendwo  so  sichtbar  wie  in  dem  Werke  Paul 

Claudels.  Wie  fast  aile  die  »Giaubigen«  Frank- 
reichs kommt  er  nicht  aus  Paris  —  hier  wachst 

das  skeptische  Frankreich  auf:  mit  Voltaire, 

Musset,  Anatole  France — ,  sondern  aus  der  Pro- 

vinz ,  wie  Pascal  und  Corneille .  Aber  den  mei- 
sten  von  ihnen  wurde  doch  schUeûHch  Paris  die 

Heimat,  und  so  kommt  es,  daû  dièse  unver- 

gleichliche  Stadt  eine  fast  ewige  Jugend  sich  er- 
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URSPRÛNGE 

hieit  und  anderseits  jeder  einzelne  in  die  -  seibst 

durch  die  grofie  Revolurion  nicht  zerrissene — 
Tradition  der  Stadt  und  des  Landes  eingefangen 

wurde,  so  daô  ihr  gerade  in  der  Erneuerung  die 

Bestandigkeit  in  einem  bewundernswerten  Ma- 
fie  erhaiten  biieb.  Claudel  dagegen  hat,  getreu 

seiner  geisrigen  Herkunft,  die  ihn  eben  niciit 

mit  seinem  Jahrhundert  verband ,  in  einem  star- 

ken  Rntschiuû  auch  die  âufiere  Verbindung  mit 

der  Gegenwart  zunàchst  gelôst,  um  in  der  wei- 
tenWelt  verloren  und  darum  einsam  seinWerk 

zu  schaften .  »Bei  der  ersten  Gelegenheit  ist  er 

fortgezogen« ,  hat  Rémy  de  Gourmont  gesagt, 
»und  hat  sich  scheu  und  wild  in  ein  fernes 

Konsulat  verbannt;  als  Hôhie  diente  ihm  eine 

verlassene Pagode,  und  seine  Augenlâût  er  ûber 

gelbe  Ameisen  schweifen,  sicher,  dafi  sie  seine 

Seele  nicht  sehn . . .  er  hat  sich  eigenwillig  in  ein 

geheimesGrabverschlossen,  ein  Fakir  desRuh- 
mes,  der lieber  unbekannt  als  unverstanden  sein 

wollte.«  Vierzig  Jahre  lang  zog  er  durch  die 

Welt  —  im  konsularen  und  diplomatischen 
Dienst  nacheinander  nach  Nordamerika,  Chi- 

na, Bôhmen,  Deutschland,  Italien,  Sûdamerika, 

Danemark,  Japan  und  jetzt  wiedernach  Nord- 

amerika verschlagen  — ,  iiberall  nur  ein  »Gast« , 
17 



ERSTES  KAPITEL 

wie  er  sich  selbst  beschreibt  in  der  »Erkennt- 

nis  des  Ostens«:  »Er  ist  allem  fremd,  und 

ailes  istihm  fremd  geworden.  Hang  denReise- 
mantel  auf  und  trag  ihn  nicht  fort.  Ich  mufi 

wieder  reisen.  Er  setzt  sich  nieder  am  Fami- 

lientisch,  ein  verdachtiger  und  unsicherer  Gast. 

Es  ist  ein  Durchreisender,  den  ihr  aufgenom- 
men  habt,  seine  Ohren  sind  voll  von  dem  Lârm 

der  Ziige  und  von  dem  Rauschen  des  Meeres, 
er  schwankt  wie  ein  Mensch ,  der  trâumt ,  von 

der  tiefen  Bewegung,  die  er  noch  unter  sei- 
nen  Fiiûen  fiihlt,  und  die  ihn  v^ieder  forttragt; 

es  ist  nicht  derselbe  Mensch ,  den  ihr  zum  Strand 

gebracht  habt.  Es  hat  eine  Trennung  gegeben, 

und  die  Verbannung,  in  die  er  eingetreten  ist, 

folgtihm  nach.«Die  freigewahlte Verbannung, 

diegewollteAbschlieôungvon  der  diinnenLuft 
der  »Literatur«  aberlieô  diesenDichtererst  recht 

sich  seiber  fînden .  In  den  fiinfzehn  Jaliren  sei- 
nes Lebens  in  China  vollendete  sich  das  Werk 

seiner  »Konversion«,  die  er  am  zj.Dezem- 
ber  1886  in  Notre  Dame  zu  Paris  erlebt  hatte. 

»Ich  stand  beim  zweiten  Chorpfeiler  am  Ein- 
gang,  rechts  an  der  Sakristeiseite,  da  vollzog 

sich  das  Ereignis ,  das  mein  ganzes  Leben  be- 

herrscht.  In  einem  Augenbiick  vv^ar  mein  Herz 
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URSPRUNGE 

beriihrt,  und  ich  glaubte.  Ich  glaubte  mit  einer 

solchen  Kraft  desAngezogenwcrdens,  mit  einer 

solchen  Aufwallung  meines  ganzenWesens,mit 

einer  so  mâchtigenUberzeugung ,  mit  einer  sol- 

chen Sicherheit,  die  keinemZweifei  irgendwel- 
cher  Art  Raum  liefi ,  dafi  seitdem  aile  Biicher,  aile 

Zufalle  eines  bewegtenLebens  meinenGlauben 

nicht  haben  erschiittem,  ja  in  Wirklichkeit 
nicht  einmal  haben  beriihren  kormen.  Ich  hatte 

mit  einemmal  das  verzehrende  Gefiihl  der  Un- 

schuld,  der  ewigen  Kindschaft  Gottes  —  eine 

unsagbare  OfFenbarung.  Wenn  ich,  wie  ich  es 

oft  getan  habe,  versuche,  dieMinuten,  die  die- 

sem  aufierordenthchen  Augenblick  folgten,  zu 

rekonstruieren,  so  finde  ichfolgendeElementc, 

die  freilich  nur  ein  einziger  Strahl,  eine  einzige 

WafFe  waren,  deren  sich  die  Vorsehung  be- 
diente ,  um  mich  zu  trefFen  und  endlich  dasHerz 

eines  armen  und  verzweifelten  Kindes  zu  ofF- 

nen  :  Wie  sind  die  Menschen,die  glauben,  glûck- 
lich  !  Weiin  es  wahr  ware ,  was  dann  ?  Es  ist  wahr  ! 

Gott  existiert.  Er  ist  da.  Er  ist  ein  ebenso  per- 
sônlichesWesen  wie  ich.  Er  liebt  mich.  Er  ruft 

mich!«  Dieser  eine  AugenbUck  hat  iiber  sein 

Leben  entschieden.  Freilich  hat  sich  der  jungc 

Claudel  nicht  sogleich  ergeben.  Seine  alten  phi- 

19 



ERSTES  KAPITEL 

losophischen  Uberzeugungen  (»Mit  i8  Jahren 

glaubte  ich ,  was  aile  gebildetenMenschen  dieser 

Zeit  giaubten . . .  ich  nahm  die  Hypothesen  des 

Monismus  und  Materialismus  in  ihrer  ganzen 

Strenge  an;  ailes  war  fïir  mich  „Gesetzen"  un- 
tenvorfen;  dieWelt  war  eine  starreVerkettung 

von  Wirkungen  und  Ursachen ,  die  die  Wissen- 

schaft  iibermorgen  vôllig  enthiiilen  wurde«) 

blieben  zunâchst  unversehrc.  Das  ganze  trost- 
lose  Gebaude  seiner  Vorurteile  stand  noch;  nur 

er  war  mit  einem  Schlage  nicht  mehr  darin .  Er 

fàtid  sich  einem  Menschen  gleich,  »den  man 

plôtzlich  aus  seiner  Haut  herausgezogen  hat, 

um  ilin  in  einen  fremdenKôrper  inmitten  einer 

unbekannten  Welt  einzupflanzen « .  Er  glaubte; 

aber  der  Kampf  fing  damit  eigentlich  erst  an , 

und  er  dauertc  vier  schmerziiche  Jahre .  Es  war 

Claudels  »Saison  en  enfer«,  von  der  er  mit  den 

Worten  Rimbauds  sagt:  »Der  geistige  Kampf 
ist  so  brutal  wie  eine  Schlacht.  Es  war  eine 

schwere  Nacht.  Das  trockene  Blut  raucht  auf 

meinemCesicht!  «  AmWeihnachtstag  1890  war 

es  zu  Ende;  Claudel  empfîng  in  Notre  Dame 

seine  zweite  heilige  Kommunion. 

Claudel  hat  selbst  diesen  Weg  seiner  Heimkehr 

erzahlt  (191  z  in  der  Revue  des  Jeunes),  kurz  und 
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URSPRûNGE 

sachlich ,  gewissermafien  als  eineMahnung  iind 

Wamung  fiir  die  Jugend:  »Die  jungenMen- 
schen,  die  so  leicht  denGlauben  verlieren,wis- 
sen  nicht,  was  es  kostet,  ihn  wiederzufînden.« 

Ein  paar  Jahre  friiher  hatte  er  schon  einmal  von 

diesem  Erlebnis  gesprociien,  in  der  groCen, 

1907  in  Tientsin  bei  der  Geburt  seines  ersten 

Kindes  geschriebcnen  Ode  »  Magnificat  « ,  in 

der  die  Erinnerung  an  das  Adeste  fidèles  der 

Cliorknaben  von  Notre  Dame  und  der  Jubel 

des  Vaters  vor  der  Wiege  seines  Kindes  zu- 

sammenklingen  in  den  \'\'orten  der  Magd  des 
Herm,  die  Gott  in  ihrer  Niedrigkeit  ange- 
sehn  hat: 

»Und  ich  bin  vor  dir  wie  ein  Kampfer,  der 
knickt. 

Nicht  dafi  ersich  schwach  glaubt,doch  w^eil 
ein  anderer  stârker  ist. 

Du  hast  mich  beim  Namen  gerufen 

Wie  einer,  der  ihn  kennt ,  du  hast  mich  aus- 
erwahlt  unter  allen  denen  meines  Alters . 

Du,  o  mein  Gott,  du  weifit,  wie  das  Herz 

der  Jiinglinge  voll  ist  von  Liebe,  und  wie  es 

gern  Uefie  von  seinerTrtibe  und  seiner  Eitelkeit! 

Und  siehe  da!  da  bist  du  plôtzlich!  « 
Und  so  schwer  und  driickend  ist  die  Last  des 

21 



ERSTES  KAPITEL 

»Groûen,  das  der  Herr  an  ihm  getan  hat«,  daû 
das  Herz  nur  mit  Miihe  sich  erhebt  zu  Gott 

»Gleichwie  der  schwere  goldeneWeihrauch- 
kessel,  angefiillt  ganz  mit  Weihrauch  und  Glut, 

Einen  Augenblick  ausschwingt  am  Ende  sei- 

ner  gcstrafFten  Kette 

Und  wieder  niedersinkt,  und  wo  er  ver- 
schwebte , 

Einen  groôen  Schwaden  von  dichtem  Dunst 
im  Strahl  der  Sonne  zurûcklà6t!« 

Nur  ein  Wort  mochte  er  sagen ,  das  stark  ware 

wie  die  tiefe  Verziickung  der  schweigenden 

Kreatur  und  dann  sterben  und  den  Kopf  an  die 

Brust  legen  »wie  der  alte  Priester,  der  stirbt, 

indem  er  den  Segen  austeiit«  :  lobpreisend  be- 
kennen,  dafi  Gott  ihn  erlôsthatvon  den  falschen 

Gôttern ,  so  daô  er  nun  Ihn  aliein  anbetet  und 

»nicht  Isis  und  Osiris ,  nicht  das  Gerechte  oder 

den  Fortschritt,  niclit  die  Wahrheit ,  nicht  das 

Gôttliche  oder  etwa  die  Menschlichkeit,  noch 

die  Naturgesetze  oder  die  Kunst  oder  die  Schôn- 
heit . . .  nicht  Schemen  und  Puppen ,  nicht  Diana , 

nicht  die  Pflicht,  nicht  die  Freiheit  und  nicht 

den  Stier  Apis  und  eure  Schôpfer  und  eure  Hel- 
den,  eure  grofienMânner  und  Ubermenschen« 

—ihn  »ekeln  ail  dièse  Zerrbilder  an«.  Deposuit 



URSPRCNGE 

potentes  de  sede!  Gott  hat  ihn  vomTode  erlost; 

aus  der  Flut  des  Meeres  ans  Ufer  gerettet,  singt 

erwie  Maria,  die  Schwester  desMoses:  suscepit 

Israël  puerum  suum!  »Hinter  uns  das  erschût- 
terte  Meer  und  die  brandendenWogen.  Aber 
deinVolk  durchschreitet  es  trockenenFufies  auf 

kûrzestemWege  hinterMoses  und  Aaron.«  Ein 

fastaittestamentlicherProphetenzorn  baumt  sicb 

auf  in  diesem  »Magniiîcat«,  trotzig  und  fluchend 

wider  »die  Weisen ,  die  Epikuràer,  die  Meister 

im  Noviziat  der  Hôlle,  die  Lehrer  der  Einfuhrung 

in  das  Nichts,  wider  Brahmen,  Bonzen,  Phiio- 

sophen ,  wider  die  Lehren ,  Beweise  undWissen- 
schaften  der  Zeit«,  wider  die  greuliche  Nacht, 

die  ilin  so  lange  umfangen  hat  und  die  noch  so 

viele  umfangen  hait.  »Wer  nicht  an  Gott  mehr 

glaubt ,  der  glaubt  nicht  mehr  an  dasWesen ,  und 

wer  dasWesen  hafit,  der  haut  sein  eigenes  Da- 
sein.  Ich  habe  dich  geflinden,  Herr.«  Gott  ist 

der  Ursprung,  und  Gott  ist  das  Ziel.  »Sei  ge- 

priesen,  daô  du  mich  nicht  mir  selber  preisge- 
geben  hast,  sondern  mich  angenommen  hast 

als  ein  Ding,  das  dient  und  taugt  zu  dem  Ende, 

das  du  dir  gesetzt  hast.«  Das  »Magnilicat«  ist 

Paul  Claudels  >'Credo«;  das  ist  bezeichnend  :  er 

bekennt  sein  Credo  nicht,  sondern  betet  es;  ja 
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noch  mehr:  er  singt  es,  so  wie  es  im  Jubel  der 
Freude  die  Kirche  tut. 

Gott  ist  fur  Claudel  die  durchaus  unbezweifel- 

bare\"\lrklichkeit.  »Es  gibt  nichts,  das  wirk- 
iicher  ware  als  das  Sein.«  Der  Mensch  kann 

durch  die  Sûnde  aus  der  Ordnung  der  Gnade 
herausfallen;  aber  er  kann  sich  nicht  von  Gott 

als  dem  Schôpfer  lossagen  :  an  ihn  bleibt  er  ge- 

bunden.  Als  geschopfliches  Wesen  hat  der 
Mensch  ein  desiderium  naturale  nach  dem  Be- 

sicz  Gottes.  Der  Claudelsche  »Gottesbeweis« 

geht  von  der  Tatsache  aus,  daô  es  in  dem  Men- 
schen  eine  Sehnsucht  nach  einem  Gliick  und  ei- 

nem  Frieden  gibt,  die  in  dieser  Welt  nicht  ge- 
funden  werden.  Dièse  Tatsache  hat  den  «évi- 

dent en,  unverkennbaren  Charakter  einer  Not- 

wendigkeit,  und  \%ir  haben  keinen  Grund,  ihr 

weniger  zu  vertrauen  als  unserm  Appétit,  der 
uns  zum  Essen  antreibt .  Vielleicht  habe  ich  kei- 

nen Hunger,  vielleicht  ist  dies  Brot  nicht  gut, 

das  sindFragen,  die  man  sich  nicht  stellt«.  Der 
Heide  muû  hier  verzweifeki,  denn  er  sieht  keine 

Briicke  zwischen  Gott  und  dem  Menschen;  der 

Christ  aber  hat  »einenWechsel  auf  Gott,  unter- 

schrieben  mit  dem  Blute  Christi;  er  hat  positive 

Rechte,  er  ist  ein  Glaubender  und  ein  „Glàubi- 

i* 



URSPRONGE 

ger".«  Gegeniiber  Rivière  beruft  sich  Claudel 
immerwiederaufdasfundamentaleMiiSverhalt- 

nis  zwischen  dem  Verlangen  der  Seele  und  seiner 

Erfullung;  er  weist  den  Vorwurf,  als  ob  es  sich 

hier  um  irgendeinenSubjektivismus  handle,  als 

ob  hier  irgendein  Postulat  zum  Fundament  eines 

»Beweises«  gemacht  werde,  nachdrûcklich  zu- 
riick  ;  sein  Erweis  Gottes  geht  von  einer  Tatsache 

aus  :  »Ich  sage  nicht  :  ich  wiinsche  dies  oder  jenes , 

darum  ist  es  ;  sondern  ich  sage  :  ich  wiinsche  es , 

also  habe  ich  es  nicht,  also  fehlt  es  mir,  obw^ohl 

ich  gerade  dafiirgeschafFenbin,  also  bin  ich  hier 

irgendwie  nicht  in  Ordnung.«  DerDurstschHeût 

fur  Claudel  in  seiner  Existenz  selbst  die  Quelle 

ein:  »die  Unersattlichkeit  fordert  die  Uner- 

schôpflichkeit«  heifit  es  in  »La  jeune  fille  Vio- 

laine«.  Dièses  Verlangen  der  Seele  ist  die  Tat- 
sache, von  der  Claudel  ausgeht;  dabei  bleibt  er 

sich  bevs'ufit,  dafi  er  die  katholische  Wahrheit 

nicht  évident  zu  machen  vermag,  »denn  Gott 

wiU  nicht,  daô  sie  das  sei;  er  verlangt  von  uns 

einen  freien  Entschlufi«  —  vere  tu  es  Deus  ab- 

sconditus,  so  wiederholt  Claudel  mit  Pascal. 

Wenn  er  von  dieser  »Sehnsucht«  der  Seele 

spricht,  beruft  er  sich  gern  aufdas  augustinische 

Wort  »Amor  meus,  pondus  meum«;  die  Liebe 
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ist  die  Schwerkraft,  welche  die  Seeie  zu  ihrem 

Ursprunghinzieht.  Die  Schwerkraft  ist  die»Be- 
jahung  der  Lebensmitte« ,  sie  ist  nicht  so  sehr 

die  Wirkung  einer  Anziehung  von  aufien  her 

auf  eine  untâtige  Masse ,  als  vielmehr  ein  der 
Masse  selbst  einwohnendes  Streben:  »der  Stein 

fiiegt  auf  den  Boden  wie  der  Vogei  auf  den 

Baum.«  Damit  aber  ist  fiir  Claudel  Ursprung 

und  Ziel  gegeben ,  und  somit  kann  fiir  den  Men- 
schen  die  Aufgabe  nur  sein  die  ErfûUung  des 
Willens  Gottes.  »Glucklich  nicht,  der  freiist, 

sondern  der,  den  du  einweisest  wie  einen  Pfeil 

in  den  Kôcher«  ;  die  wesentliche  Form  des  Ge- 
betes  ist  darum:  fiât  volun tas  tua!  —  das  »fiat« 

aber  ist  das  der  Schôpfung,  an  der  der  erlôste 
Mensch,  der  den  Willen  Gottes  tut,  mitwirkt. 

Der  »verborgene  Gott«  erscheint  fur  Claudel  in 

der  Kirche,  die  der  geheimnisvoUe  Ort  der  sakra- 

mentalen  Begegnung  Gottes  und  der  Mensch- 
heit  ist.  Man  darf,  Avenn  Claudel  das  Hierar- 
chisch-lnstitutionelle  der  Kirche  vielleicht  fiir 

unsere  BegriiFe  iiberbetont,  nicht  iibersehn,  da6 
ihm  das  WesentUche  der  Kirche  —  ihr  innerstes 

Geheimnis  —  durchaus  in  dem  sakramentalen 

Charakter  Uegt.  Allein  es  ist  ja  erst  fur  den  mo- 
demen  Menschen  so ,  daô  Sakrament  und  Recht 
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auseinander  gerissen  sind;  die  Welt,  in  der 

Claudel  daheim  ist,  sah  beides  noch  ganz  in 
Einheit.  DerMenschvon  heute  nimmt,  wenn 

er  einmal  iiber  die  asthetische  Bewunderung 

hinaus  ist,  in  vielenDingen  zweifellos  bei Clau- 
del Anstofi.  Das  Institution  elle  drangt  sich  bei 

Claudel  manchmal  so  stark  vor,  daô  man  es 

kaum  ertragen  zu  kônnen  glaubt.  Das  gilt  nicht 

nur  fiir  die  Kirche,  sondern  auch  fïir  die  In- 

stitutionen  dieser  Welt.  Der  heutige  Mensch  ist 

eben  so  verhangnisvoll  mit  seiner  psychischen 

Subjektivitàt  belastet,  dafi  er  die  harte  Sachlich- 
keit  einer  frûhern  Zeit  kaum  noch  zu  verstehn , 

geschweige  denn  zu  ertragen  vermag.  Aber 

man  darf  eben  nicht  vergessen,  dafi  Claudel, 

der  gerade  hierin  wieder  seine  geistige  Heimat 

verrat,  eine  solche  Scheidung  in  einzelne  Be- 

zirke  gar  nicht  kennt.  Fiir  ihn  ist  der  institutio- 
nelle  Leib  der  Kirche  von  der  sakramentalen 

Seele  —  wenn  man  so  sagen  darf—  ebensowe- 
nig  abtrennbar  wie  der  menschliche  Leib  von 
der  menschHchen  Seele;  ist  dieser  doch  nur 

»Leib«  eben  durch  die  Seele.  Das  Leben  Clau- 

dels  ist  ein  Leben  in  der  Kirche.  Die  Kirche  gibt 
ihm  nicht  nur  auôerHch  die  Richtschnur  des 

Handelns,  sondern  sie  hat  auch  den  ganzenMen- 
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schen  geformt.  Seine  Sprache  ist  ganz  durch  die 

Sprache  der  Kirche,  das  heifit  durch  die  Sprache 

der  ki  rchlichen  Liturgie  und  der  Heiligen  S  chrift 

gebildet.  Auch  dann,  wenn  seine  Dichtung 

nicht  wie  in  den  Gesangen  auf  die  Hochfeste  des 

Kirchenjahres,  auf  die  Apostel,  auf  die  Kreuz- 

wegstationen  oder  im  »  Magnificat  «,  in  »La 

Messe  là-bas«,  unmittelbar  vom  Leben  der  Kir- 

che inspiriert  ist,  reicht  das  Leben  der  Kirche 

mehr  oder  weniger  stark  in  sie  hinein .  »Das 

grofie  Buch ,  das  mir  geôifnet  wurde ,  und  in 
dem  ich  meine Studien  machte ,  war  die  Kirche. 

Gepriesen  sei  auf  immer  dièse  grofie  majesta- 

tische  Mutter ,  auf  deren  Knien  ich  ailes  gelemt 

habe  !  Ich  ging  aile  Sonntage  nach  Notre  Dame, 

und  so  ofi:  es  ging,  auch  in  derWoche.  Ichwufi- 

te  so  wenig  von  meiner  ReHgion  wie  vom  Bud- 
dhismus ,  und  da  entrollte  sich  vor  mir  mit  einer 

Herrlichkeit ,  die  ail  meine  Einbildungskraft 

iiberstieg,  das  heilige  Drama.  Das  war  nicht 

mehr  die  armselige  Sprache  der  Andachtsbii- 
cher  !  Das  war  die  tiefste  und  grandioseste  Poésie, 

die  erhabensten  Gesten,  die  jemals  mensch- 

lichen  Wesen  gegeben  waren.  Ich  konnte  mich 

nicht  sattsehn  an  dem  Schauspiel  der  Messe, 

und  jede  Bewegung  des  Priesters  schrieb  sich 
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tief  in  meinen  Geist  und  mein  Herz,  Die  Le- 

sung  des  Totenoffîziums  und  der  Weihnacht, 

das  Sciiauspiel  der  Heiligen  Woche ,  der  erha- 

bene  Gesang  des  ,,Exsuket'S  gegeniiber  dem 
mir  die  berauschendsten  Tone  des  Sophokles 

und  Pindar  fade  zu  sein  scbJenen,  ail  das  er- 

drûckte  mich  vor  Ehrfurcht,  Freude ,  Dankbar- 

keit,  Reue  und  Anbetung.«  Die  Kirche  ist  Clau- 
deis  Mutter.  Sie  war  es,  die  ihm  den  heiligen 

Tiiomas  in  die  Hand  gab. 

In  der  Einsamkeit  seiner  Jahre  in  China  vertiefte 

sich  Claudel  in  die  beiden  Summen  des  Aqui- 
naten.  Er  las  sie  Arrikel  fiir  Arrikel ,  mit  der  Fe- 
der  in  der  Hand.  Thomas  formte  seinen  Geist, 

so  wie  die  Liturgie  seine  Einbildungskraft  bil- 

dete .  Noch  in  spatem  Jahren  schrieb  der  Dich- 
ter  Kommentare  zu  einzelnen  Quastionen  des 

heiligen  Thomas.  Es  ist  nicht  zuviel  gesagt, 

wenn  man  ihn  den  ersten  und  ursprûnghchsten 
Thomisten  unserer  Zeit  nennt .  Nicht  bloû  die 

»Art  poétique«  verrat,  was  er  Thomas  ver- 

dankt;  nicht  bloô  jener  Traktat  »ûber  die  Ge- 

rechtigkeit«,  den  der  Dichter  einmal  geschrie- 

ben  hat,  sondern  viel  mehr  noch  die  ganze  gei- 
stige  Flaltung  dièses  Menschen  unserer  Zeit,  in 
dem  noch  einmal  in  unerhôrter  Kraft  und  Frische 
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das  Jahrhundert  des  Thomas  auf  lebt .  Der  naive 

Realismus  der  Scholastik  feiert  hier  eine  existen- 

zielle  Auferstehung ,  von  der  die  folgenden  Sei- 
ten  Zeugnis  gebenwerden.  Von  Thomas  iiefi 

sichClaudei  aber  auch  in  dieeigendichenMyste- 
rien  des  Glaubens  einfûhren  ;  er  selber  schrieb  im 

Laufe  der  Jahre  eine  Reihe  theologischer  Trak- 
tate  und  Giossen  zu  einzekien  Bûchem  der  Hei- 

ligen  Schrift  und  bereitet  sich  vor ,  am  Ende  sei- 
nes Lebens  eine  theologische  Abhandlung  zu 

schreiben  iiber  die  beiden  letzten  Sâtze  des  apo- 
stoHschen  Credo  :  die  Auferstehung  der  Toten 

und  das  ewige  Leben.  Von  Thomas  aus  fand  er 

den  V^'eg  zu  den  Vatern  der  Kirche ,  von  denen 
vor  allem  Augustin  —  freilich  ein  mit  den  Au- 

gen  des  Thomas  gesehener  Augustin  —  fiir  ihn 

von  grôûter  Bedeutung  war.  Gewisse  Siitze  ge- 

rade  aus  Augustin  kommen  immer  bei  ihm  wie- 
der  wie  befreiende  Formehi;  sie  sind  ihm  wie 

die  Dogmen  der  Kirche  nicht  Steine,  an  denen 

der  FuÛ  sich  stôfit,  sondern  Steine,  aus  denen 

die  Hand  Funken  schlagt.  Die  Mysterien  »er- 

klaren  sich  w^eniger  durch  sich  seibst  ais  da- 
durch,  da6  sie  ailes  iibrige  erklaren;  wie  eine 

Lampe  sich  weniger  durch  den  Docht  erv^^eist 
ais  durch  das  Licht«.  Mit  solchen  Worten  ent- 
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siegelt  Claudel  verschlossene  Quellen,  so  mit 

dem  »  Amor  meus,  pondus  meum«  oder  mit  dem 

Motto  der  »Art  poétique«:  »Sicut  creator  ita 

moderator...  Velut  magnum  carmen  inefFabi- 
lis  modulatoris«  oder  endlich  mit  jenem  »Etiam 

peccata«,  das  vor  dem  »Soulier  de  satin«  steht. 

Oft  ist  es  so,  als  ob  ein  einziges  Wort,  das  firei- 
lich  eine  Welt  in  sich  tragt,  in  Claudel  wie  ein 

Keim  sich  entfaltete.  Es  ist  mit  den  Dogmen 

wirklich  so,  wie  es  der  Dichter  einmal  in  der 

»Verkundigung«  sagt:  »il  y  croit,  mais  cela 

croît  en  lui.«  Die  Wahrheit  ist  die  Speise  des 

Geistes,  eine  lebendige  Speise,  die  in  ihm  sel- 
ber  wachst.  Wenn  Rivière  in  einer  geplanten 

Apologie  »nicht  den  chrisdichen  Glauben  be- 
weisen,  sondern  ihn  einfach  beschreiben  woUte, 

aber  derart,  daû  er  in  seinem  wunderbaren  Zu- 

sammenhang  so  verlockend  erschien,  dafi  der 

Unglâubige  sich  von  einem  Schwindel  ergriffen 

fûhlte  und  nichtanders  kônnte,als  indiesen  Ab- 

grund  sich  hineinstûrzen« ,  so  unterstreicht  Clau- 

del diesen  nur  scheinbaren  »Pragmatismus«: 

»  die  kathoUsche  ReUgion  mu6  durch  eine  ka- 
thohsche  Démonstration  erwiesen  werden,  das 

heiôt  durch  eine  totale,  durch  die  TotaUtat  selbst. 

Sie  istwahr,  weil  sie  kathoUsch,  das  heiôt  voll- 
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standig  ist,  weil  sie  der  Schliissel  und  die  Krone 

von  allem  ist .  Sie  triumphiert,  indem  sie  in  jedem 

Augenblick  jeder  partiellen  Kritik  ihre  unge- 

teilte  Ganzheit  entgegen  wirft.«  Thomas  aber  ist 
fiir  Claudel  vor  allem  der  Fûhrer  eben  zu  die- 

ser  Totalitàt  des  katholischen  Dogmas  gewor- 
den.  So  kann  es  nicht  verwundern,  daû  er  in 

Einzelheiten  sich  weniger  tief  bei  Claudel  ein- 

gepragt  hat;  man  findet  kaum  einmal  in  dem 
Werke  Claudels  aus  Thomas  Stellen,  die  wie 

jene  Augustinus-Worte  fur  ihn  wie  erleuch- 
tende  Blitze  aufgezuckt  waren,  aber  man  findet 

dafiir ,  zum  Beispiel  im  zweiten  Akt  des  »Ruhe- 

tag«,  eine  zum  Teil  wundervolle  und  echt  dich- 

terische  Darlegung  tiefster  Gedanken  katholi- 
scherDogmatik.  Thomas  verschwindet  ja  fast 
in  seinem  Werke  selbst;  aber  eben  dièses  Werk 

als  Ganzes  ist  es,  dem  Claudel  die  scharfe  Aus- 

pràgung  seines  katholischen  »Weltbildes«  ver- 
dankt .  Wenn  einmal  ein  einzelnes  Thomaswort 

auftritt,  das  jenenAugustinus-StellenandieSei- 
te  zu  setzen  wâre ,  dann  ist  es  ein  Wort  desDich- 

ters  Thomas,  etwa  das  sogar  in  einer  Dichtung 

wiederkehrende  »et  antiquum  documentum 
novo  cedat  ritui«. 

Neben  diesen  Quellen  verschwindet  dieLitera- 
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tur  fast  ganz.  Es  finden  sich  bei  Claudel  der 

Literatur  gegenûber  Worte  von  einer  Gering- 
schatzung  und  Verachtung,  die  sich  nicht  leicht 

iiberbieten  lassen.  Das  iraszible  Tempérament 

des  Dichters  gibt  sich  in  solchen  Auôerungen 

ganz  ungehemmt.  Freilich  ist  zu  sagen,  daû 

dièse  Abneigung  gegen  ailes,  was  Literatur 

heifit,  den  Dichter  doch  nicht  gehindert  hat, 

in  aufrichtiger  Freundschaft  mit  vielen  zeitge- 
nôssischen  Dichtem  verbunden  zu  sein.  Aber 

Wirkungen  sind  von  ihnen  nicht  auf  ihn  aus- 
gegangen.  Als  dichterische  Ahnen  kennt  er 

eigentlich  nur  zwei:  Stephan  Mallarmé  und 

Arthur  Rimbaud,  die  beidenLehrer  seiner  Ju- 

gend,  iiber  die  er  aber  bald  hinauswuchs  -  Mal- 
larmé, der  Rekiuse  in  einem  Kabinett  von  »Zei- 

chen«,  der  das  Wort  wieder  entdeckt  hat  als  die 

geheimnisvolle  Kraft  zur  Transformation  des 

SinnHchen  in  das  Geistige,  des  ZufalHgen  in 

das  Notwendige,  des  Zeitlichen  in  das  Ewige, 
und  der  damit  den  Dichter  wieder  erweckt  als 

wirklichen  »Schôpfer«,  als  poietes,  war  flir 

Claudel,  der  jahrelang,  wenn  auch  nur  von 

Zeit  zu  Zeit,  bei  ihm  verkehrte,  der»Meister«, 

den  er  rûhmt,  und  dem  er  doch  widersagt,  weii 

er  nur  um  das  geschaffene ,  aber  noch  nicht  um 
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das  dièses  geschafFene  Wort  alleintragendeEwi- 

geWort  des Vatersweifi;  seine  Théorie  derDich- 

tung  und  des  Wortes  hat  in  Claudels  theoreti- 

schemunddichterischemWerktiefeSpurenhin- 

terlassen,  aber  schon  die  »Art  poétique«  zeigt, 

dafi  bei  Claudel  Thomas  vollendete,was  Mallar- 

mé begonnenhatte.  Rimbaud  aber  warihmmehr 
als  ein  dichterischesVorbild.  Erist  fur  Claudel 

eine  fastlegendâre  G  estait  :der  ruhelose  Wande- 
rer,  der  in  heidnischer  Zeit  wandern  mufite  wie 

die  Patriarchen  des  Alten  Bundes,  um  das  Ange- 

sicht  Gottes  zu  suchen,  de^»MysrikerimUrzu- 
stand«,  der,  von  dem  Rufe  Gottes  getroffen, 
durch  seine  Flucht  noch  der  Stimme  Gottes 

Zeugnis  gibt,  der  —  in  aller  Verzweiflung  noch 

hoffend  —  inderVerbannungimTal  derTranen 

in  einer  wahrhaftigen  »  Hôlle«  sich  weifi  und 
eine  verzehrende  Sehnsucht  nachUnschuld  und 

Reinheit  verspiirt,  der  Màrtyrer,  der  fiir  seine 

ZeitstirbtjdessenWahrheit  er—  Claudel  —  eben 

in  seiner  von  ihm  getrofFenen  Existenz  bezeugt  : 

»Ich  bin  einer  von  denen ,  die  ihm  aufs  Wort 

geglaubt  haben.«  »DerersteStrahlderWahrheit 

traf  mich  bei  der  Begegnung  mit  den  Bûchern 

eines  grofien  Dichters,  dem  ich  ewige  Dank- 
barkeit  schuldig  bin ,  und  der  auf  die  Bildung 
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meines  Denkens  einen  groôen  Einflufi  ausgeûbt 

hat:  Arthur  Rimbaud.  Die  Lekture  der  „lllu- 

minations'SdanneinigeMonate  spâter  der„Sai- 

son  en  enfer"  war  fur  mich  ein  ungeheures 

Ereignis.  Zum  erstenmal  offiieten  dièse  Biicher 

einen  Spalt  in  meinem  materialisrischen  Ge- 
fàngnis  und  gaben  mir  den  iebendigen  und  fast 

phsyischen  Eindruck  des  Ubematurlichen.« 

Rimbaud  hat  er  ein  Gedicht  gewidmet  in  den 

»Feuilles  de  Saints«;  und  in  »La  Messe  ià-bas« 

taucht  Rimbauds  dunkles,  von  der  Sonne  Atiiio- 

piens  fast  ausgebranntes  Gesicht  vor  ihm  auf 

im  heihgen  Augenblick  der  Konsekration:  »Er 

ist  gieich  dieser  Frau,  die  keine  Ruhe  hat  wegen 

des  Silberstiicks ,  das  sie  verloren  weiû,  gieich 

jenem  Kaufmann,  dem  man  von  einer  einzigen 

Perle  gesprochen  hat,  und  nun  verlafit  er  sein 

Haus,  und  schon  hat  er  ailes  verkauft;  es  gibt 

fur  ihn  keine  Ruhe,  gibt  fiir  ihn  kein  Vaterland, 
und  die  Kunst  ist  nur  Hohn  und  die  Liebe  eine 

Zweideutigkeit,  weil  er  den  Schlûssei  zu  dem 
alten  Gastmahl  verloren  hat . . .  Rimbaud,  warum 

gehst  du  weg  und  warum  bist  du  wieder  ein- 
mal,  v^e  es  auf  den  alten  Bildem  zu  sehn  ist, 

wie  das  Kind ,  das  das  Haus  verlafit  ? . . .  das ,  was 

du  so  ferne  suchst  —  die  Ewigkeit  —,  sie  ist 
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schon  in  diesem  Leben  allen  Sinnen  erreichbar; 

heb  deine  Augen  und  schau  fest  vor  dich  hin , 
und  sieh  das  Brot  in  der  Monstranz.«  Doch 

»nicht  das  Brot ,  sondern  der  Kelch  war  dieser 

groôen  Sehnsucht  bereitet«.  Fiir  Claudel  aber 
hat  »Une  saison  en  enfer»  die  Pforten  des  Para- 

dieses  geofïhet.  Die  fast  mythische  Gestalt  Rim- 

bauds  geht  mit  Claudel  fasc  durch  das  ganze  Le- 
ben .  Rimbaud  ist  einer  jener  Gezeichneten,  die 

das  Schicksal  eines  Unterganges  tragen  undwie 

symbolische  Opfer  einer  Zeit  sind.  Er  stehtin 

der  Reihe  der  heute  schon  zum  Mythos  gewor- 
denen  Gestalten  eines  Holderlin ,  Nietzsche,  van 

Gogh;  die  Folge  der  Namen  ist  wie  eine  Stu- 

fung  des  Untergangs.  Ihr  heroischer  Unter- 
gang  aber  ward  der  Zeit  ein  Signal;  und  friiher 

oder  spater  begrifFen  einige  wenige  vielleicht 

den  Sinn  ihrer  Sendung.  Claudel  hat  das 

Schicksal  Rimbauds  begrifFen.  »Ich  bin  einer 

von  denen,  die  ihm  aufsWort  geglaubt  haben; 

ich  bin  einer  von  denen,  die  ihm  vertraut  ha- 

ben.«  Mallarmé  und  Rimbaud  sind  die  w^esent- 
lichen  Ahnen  das  Dichters  Claudel.  Genealo- 

gische  Philologie  mag  hier  und  da  noch  Ein- 

fliisse  aufspûren;  im  ganzen  bleiben  sie  bedeu- 

tungslos  —  am  interessantesten  ware  vielleicht, 
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dem  etwas  gefahrlichen  Einflusse  Wagners 

auf  das  Claudelsche  Drama  nachzugehn.  Die 

Quellen  dièses  Dichters  fliefien  nicht  in  der  Lite- 

ratur;  er  seibst  hat  mit  dem  Finger  auf  sie  ge- 
zeigt:  »eine  Hand  auf  dem  Buch  der  Biicher, 

die  andere  auf  der  Welt,  miissen  wir  die  groûe 

symbolisclieUntersuchung  fortsetzen,  diezwôlf 

Jahrhunderte  lang  die  Beschaftigung  der  Vàter 

des  Glaubens  und  der  Kunst  gewesen  ist.« 
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SPECULATOR  MUNDI 

'Jedes  Ding  bat  seinen  Platz  in  der  uner- 
mefilichen  Werkstatt  dcr  Erkenntnis . 

Uftiversi  saecu/i  pulchriutdo . . .  velut  ma- 

gnum carnieti  inejjabilis  modulatoris . . . 





SPECULATOR  MUNDI 

WENN  UND  SOWEIT  PHILOSOPHIE 

Erkenntnis  des  Seins  ist,  ist  Paul  Claudel  ein 

Philosoph,  der  als  solcher  nur  mit  Goethe  und 

mit  den  vorsokratischen  Naturphilosophen  ver- 
glichen  werden  kami.  Claudels  Philosophie  ist 

die  Philosophie  einer  absolut  unbefangenen, 

rein  den  Dingen  selbst  zugewandten  Naivi- 
tat  —  »ich  nehme  die  Welt  so  wie  sie  ist  und 

habe  nichts  an  ihr  zu  andern«  ;  seine  Grund- 
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haltung  ist  ein  kindliches  Vertrauen.  Sokrates 

hat  die  Philosophie  »vom  Himme!  auf  die  Erde 

herabgeholt«  und  sie  damit  auf  einen  gefahr- 
Hchen  Weg  gefiihrt:  der  Mensch  trat  in  den 

Mittelpunkt  und  wurde  dann  bei  den  Sophisten 

von  seibst  das  Ma6  der  Dinge.  Die  chrisdiche 

Philosophie  hat  diesen  Abfall  noch  viel  furcht- 
barer  erlebt.  Sie  ist  in  der  neuern  Zeit  mit  Be- 

wufitsein  >^kritisch«,  das  heiût  ihre  Grundhal- 

tung  ist  nicht  mehrdiedesVertrauens,  sondern 

die  der  Vorsicht,  der  Zuriickhaltung,  des  Ur- 
Mifitrauens.  Erkenntnistheorie  und  Psychologie 

sind  an  die  Stelle  der  Metaphysik  und  Ontolo- 

gie getreten.  Das  Ende  ist  jene  psychologische 

»Introspektion«,  die  »sich  selber  verfâlscht  und 
eine  Art  kûnsdichen  Individuums  an  die  Stelle 

der  naiven  undhandelndenPersonsetzt«.  Clau- 

del redet  zwar  in  seiner  »Art  poétique«,  die  sein 

phiiosophisches  Grundbuch  und  die  nach  sei- 
nem  eigenen  Zeugnis  fiir  das  Verstândnis  seines 

dichterischen  Werkes  wichtigste  Schrift  ist, 

fast  immer  von  der  Erkenntnis,  aber  die  »Er- 

kenntnislehre«,  die  er  in  diesem  Bûche  vortrâgt, 

wurzelt  durchaus  in  der  Metaphysik.  Den  ein- 

zelnen  Realitatsspharen  sind  je  besondere  Er- 

kenntnisorgane  zugeordnet:  die  Sinne,  dieVer- 
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nunft  und  der  Glaube .  Claudels  Welt  ist  eine 

streng  hierarchisch  geordnete  Welt;  jede  Ab- 

solutsetzung  eines  dieser  Organe ,  sei  sie  empi- 
ristisch,  rationalistisch  oder  fîdeistisch,  unter- 

schliigt  einen  Bereich  der  Wirklichkeit  (»man 

kann  den  Duft  der  Rose  nicht  hôren«).  Die 

Môglichkeit  der  Erkenntnis  ruht  fiir  Claudel 

auf  jenen  letzten,  in  der  Einheit  der  Welt  wur- 
zelnden  Beziehungen  zwischen  denDingen,  auf 

die  schon  in  ganz  primitiver  Form  Empedokles 

zurûckgrifF,  wenn  er  lehrte  :  dadurch ,  daû  die 

Elemente  aller  Dinge  in  uns  selbstsind,  konnen 

wir  die  Dinge  erkennen:  die  Erde  durch  die 
Erde  in  uns,  das  Wasser  durch  das  Wasser  in 

uns,  das  Feuer  durch  das  Feuer  in  uns.  Claudel 

beriihrt  sich  hier  mit  Goethe  so  gut  wie  mit 

Thomas  von  Aquin.  Goethe  spricht  von  den 

»antwortenden  Gegenbildern  in  der  aufieren 
Welt«,  und  er  versichert:  »Hatte  ich  nicht  die 

Welt  durch  Antizipation  bereits  in  mir  getra- 

gen,  ich  ware  mit  sehenden  Augen  blind  ge- 
blieben,  und  aile  Erforschung  und  Erfahrung 

ware  nichts  gewesen  als  ein  ganz  totes  und  ver- 
gebliches  Bemuhen«;  Thomas  aber  lehrt  mit 

Aristoteles  »anima  quodammodo  est  omnia«, 

das  heifit:  die  Seele  ist  zwar  nicht,  wie  Empe- 
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dokles  naiv  meinte,  eine  natiirliche  Synthèse  al- 

ler Dinge,  aber  sie  ist  doch  eine  >'Harmonie«; 

sie  enthâlc  in  gewisser  Weise  ailes,  was  ihr  zu 

erkennen  aufgegeben  ist .  Sie  ist  selbst  ein  ge- 

heimnis  voiler  Kosmos ,  dergestalt ,  daô  die  Freu- 
de  am  Schônen  fiir  sie  nichts  anderes  ist  als  die 

Freude,  sich  selbst  in  der  Einheit  mit  dem  Ganzen 
zu  entdecken:  sensus  delectatur  in  rébus  débite 

proportionatis,  sicut  in  sibi  similibus.  Die  Con- 
naissance beruht  somit  auf  der  Co-naissance  der 

Welt.DieErkenntnis  der^^^elt  bedeutet  nichts  als 
ihres  Zusammengeborenseins  inné  zu  werden. 

»Creavit  omnia  simul«,  das  heiût  fur  Claudel 

nach  dem  griechischen  Text  :  Gott  schuf  ailes 

»in  eins«.  Aile  Dinge  haben  dasselbeWesen,  die 

Bewegung,  das  iimere  durch  die  Beriihrung  mit 
einer  von  ihnen  verschiedenen  Realitat  —  mit 

Gott  —  hervorgerufene  Erschauern,  die  Ge- 

schopflichkeit.  Von  dieser  einen  Ursache  her 
allein  bilden  sie  selber  eine  Einheit.  Sie  stehn 

zueinander  in  Beziehung;  eins  hait  das  andere; 

zvnschen  ihnen  besteht  ein  »Zusammenhang«. 

»Vom  hôchsten  Engel,  der  dich  anschaut,  bis 
zum  Kiesel  auf  der  Straûe  und  von  einem  Ende 

der  Schôpfung  bis  zum  andem  hôrt  der  Zusam- 
menhang  nicht  auf,  ebensowenig  wie  zwischen 
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Leib  und  Seele .  Die  unsagbare  Bewegung  der 

Seraphim  teilt  sich  den  neun  Choren  der  Geister 
mit,  und  hier  auf  Erden  erhebt  sich,  um  zu  sâen 

und  zu  ernten,  der  Wind.  So  setzt  das  Wasser 

den  Geist  fort  und  tragt  ihn  und  ernàhrt  ihn , 
und  zwischen  allen  deinen  Kreaturen  bis  zu  dir 

hin  ist  wie  ein  fliissiges  Band«  (L'Esprit  et  l'Eau). 
Die  Weit  ist  also  fiir  Claudel  ein  Akkord,  des- 

sen  Tone  sich  gegenseitig  fordem  und  ergàn- 
zen,  eine  Harmonie,  in  der  ailes  zusammen 

»stimmt«.  In  dieser  »Konsonanz«  der  Dinge 
ofFenbart  sich  die  Einheit  der  Welt;  ihr  iimerster 

Grund  aber  ist  die  Einheit  Gottes.  Wenn  sic 

von  diesem  Grunde  getrennt  wird,  kehrt  die 
Welt  zuriick  zur  »Atonie  des  Chaos« .  Weil  die 

Welt  als  ein  Ganzes  geschafFen  ist,  darumistdas 

Einzelne  nie  in  der  Vereinzelung,  sondern  nur 

vom  Ganzen  her  zu  begreifen.  Wir  kônnen  das 

konkrete  Ding  »definieren«  nur  dadurch,  daû 
wir  es  unterscheiden  von  dem ,  was  es  nicht  ist, 

nur  dadurch,  dafi  wir  es  »abgrenzen«.  Es  ist 

etwas  durch  seine  Grenze;  sagen,  was  es  ist, 

heifit  sagen,  was  ihm  fehlt.  Was  ihm  aber  im 

letzten  Grunde  als  einem  Einzelding  fehlt,  das 
ist  die  TotaHtat.  Nur  von  dieser  her  ist  es  also 

zu  begreifen.   Das  Einzelding  hat  nicht  dièse 
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oder  jene  Ursache,  sondern  es  hatUrsachen;  es 

hangt  ab  von  dem  ganzen,  mit  ihm  koexistieren- 
den  Universum .  Daher  fordert  jedes  Einzelne 

das  Ganze,  das  in  der  gegenseitigen  Erganzung 

aller  Einzeldinge  als  Universum  besteht.  Damit 

ist  jedoch  in  keiner  Weise  ein  statisches  Gleich- 

gewicht  aïs  Prinzip  dieser  Welt  gesetzt;  im  Ge- 

genteil:  das  Gleichgewicht  ist  das  immer  blei- 

bende  Ergebnis  eines  dynamischenZusammen- 
wirkens .  »Wir  suchen  nicht,  so  heifit  es  in  der 

„Art  poétique",  den  Mechanismus  der  Dinge 
von  unten  her  zu  begreifen ,  v^ie  ein  Heizer,  der 
auf  dem  Riicken  unter  seine  Lokomotive  kriecht; 

sondern  wir  stellen  uns  vor  das  Ganze  der  Krea- 

tur  wie  ein  Kritiker  vor  das  Werk  eines  Dich- 

ters,  indem  wir  voll  die  Sache  auskosten  und 

priifen,  durch  w^elche  Mittel  er  seine  Wirkun- 

gen  erreicht  hat ,  wie  ein  Maler  mit  zugeknif- 
fenem  Auge  sich  vor  das  Werk  eines  Malers 

stellt  oder  ein  Ingénieur  vor  den  Bau  eines  Bi- 

bers.«  Die  Welt  ist  eine  standige  und  unauf- 

horliche  Scliôpfung.  Sie  ist  »gepragte  Form, 
die  lebend  sich  entwickelt« .  Darum  aber  làût 

sie  sich  nicht  in  Formein  begreifen ,  die  nur  Ab- 

straktionen  sind  und  das  Konkret-Lebendige 

nicht  zu  erfassen  vermôgen.  Der  Zusammen- 
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klang  der  Dinge  besteht  im  Zusammenwirken, 
denn  »  sein  heil3t  schafFen  «.  Daher  ist  die  Welt 

immer  neu;  »der  Mensch  ist  noch  nackt.  Das 

Meer  bewalirt  noch  seine  Schatze.  ApoUo  tritt 
noch  ein  in  die  Schmiede  des  Donnerers.  Die 

Welt  ist  noch  unversehrt,  noch  jungfrauhchwie 

am  ersten  Tag,  frisch  wie  Milch . . .  Die  Men- 
schen  vor  uns  haben  uns  nicht  um  unser  Recht 

betrogen,  sie  haben  unser  Erbe  nicht  geschma- 
lert.  Die  Dinge  sind  nicht  wie  die  Stiicke  einer 

Maschine,  sondern  wie  Elemente  in  der  uner- 

schôpfiichen  Arbeit  einer  immer  neuen  Zeich- 

nung . . .  bei  jedem  Atemzug  ist  die  Welt  eben- 
so  neu  wie  bei  dem  ersten  Mundvoll  Luft,  den 

der  erste  Mensch  zum  ersten  Maie  aushauchte.« 

Die  Zeichnung  wechselt,  dasGe  webe  verschUngt 

sich  immer  neu ,  aber  »alles  arrangiert  sich ,  um 
einen  bestimmten  Zustand  aufrechtzuerhalten«. 

So  sind  wir  »Zeugen  einer  fortwahrenden 

Schopfung«.  Gerade  dièse  Schôpfung  gilt  es  zu 

sehn,  »die  Entwicklungen,  die  sie  in  sich  schUeût, 

wie  die  Knospe  die  Rose«;  wir  miissen  ihre  In- 
tention erfassen ,  ihre  Richtung  und  ihren  Sinn . 

Wenn  Claudel  sagt:  »die  Zeit  ist  der  Sinn  des 

Lebens« ,  daim  meint  er  die  reale ,  qualitative 
Zeit,  die  nichts  anderes  ist  als  der  Fortschritt  der 
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lebenden  Wesen  und  die  aus  ihren  gegenseiti- 

gen  Beziehungen  sich  ergebende  fortwahrende 

ModifikationderWek.  »Das  ganze  Universum 

ist  eine  Maschine,  um  die  Zeit  zu  bezeichnen.« 

Das  Leben  jedes  Menschen,  von  der  Geburt  bis 

zum  Tode,  ist  ein  Abschnitt  dieser  absoluten 

Dauer,  von  der  jedes  Einzelwesen  »einen  be- 
stimmten  Teil  abzumessen  hat«;  ein  Bruchteil 

der  totalen  Intention  der  Welt  ist  ihm  anver- 

traut.  Jeder  erscheint  und  geht  an  der  Stelle  und 

in  dem  Augenbiick,  in  dem  es  das  Ganze  erfor- 
dert.  Die  mechanische  Zeit  »iauft  ab«,  die  re- 

ale  Zeit  »erfullt  sich«  ;  sie  erfûllt  sich  in  der  Ko- 

operation  aller  Wesen;  die  Welt  ist  also  eine 

»Komposition« ,  ein  »Drama«.  Jeder  kommt, 

um  seine  RoUe  zu  spielen,  sein  Stichwort  zu 

sagen  und  dadurch  den  andem  aufzurufen.  Das 
Wort  verhallt  nicht  im  Leeren ,  sondern  weckt 

einen  Widerhall.  Das  Wort  fordert  die  Ant- 

w^ort,  damit  im  »Reim«  die  Stimmen  sich  ver- 

ketten.  »DieZeitziehtvoruber,sagtman;)a  — 

es  zieht  etw^as  voriiber,  ein  unendlich  verwickel- 

tes  Drama  mit  durcheinander  gemischten  Spie- 

lem,  nicht  ein  Arrangement  von  isolierten  Au- 
tomaten ,  die  endios  dieselbe  Geste  hervorbrin- 

gen,  sondern  eine  gemeinsame  Handlung,  eine 
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wirkliche  Comedia  dell  'Arte;  da  habe  ich  mei- 
nen  Auftritt  und  meinen  Abgang;  meine  Ant- 
worten  sind  festgesetzt.«  Das  Ganze  ist  also  ein 

unzerreiôbarer  Zusammenhang:  »das  Vergan- 

gene  lockt  das  Kommende  und  bestimmt  sei- 

nen  Sinn;  es  vergeht  und  hort  doch  nicht  weni- 
ger  zu  existieren  auf  als  die  ersten  Worte  eines 

Satzes,  wenn  die  letzten  an  unser  Ohr  klingen.« 

Was  einmal  gewesen  ist,  verliert  nie  seine  wir- 
kende  Kraft;  jedes  Wesen  ist  streng  individuell, 

und  jeder  Augenblick  ist  vollig  neu,  »er  en t- 

hûlit  nicht  die  gieiche  Vergangenheit  und  v  e  r- 

hiiilt  nicht  die  gieiche  Zukunft«.  Aile  Dinge  zu- 

sammen— inihremWerdenundVergehn  —  »er- 
schopfen  bis  zur  letzten  Strophe  das  Gedicht«. 

In  dièse  Ordnung  ist  derMensch  hineingestellt, 
und  zwar  als  freies  Wesen.  Als  solches  kann  er 

den  Versuch  machen,  sich  dem  Zusammenklang 
zu  entziehn,  sich  aus  dem  Ganzen  zu  »sondern«, 
sich  auf  sich  selbst  zu  stellen  und  von  der  Mitte 

zu  losen,  zu  der  die  Schwerkraft  seiner  Liebe 

(amor  meus  pondus  meum  !)  ihn  zieht.  Er  kann 

die  Antwort  verweigern  und  damit  sich  der 

Ver-an twortiing  entziehn,  er  kann  »sûndigen'< . 
Aber  im  tiefsten  Grunde  ist  dièse  Storung  nur 

eine  scheinbare;  denn  sie  vermag  die  Ordnung 
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des  Universums  doch  nicht  aufzuheben,  son- 

dern  ist  ihrerseits  »aufgehoben«  in  dem  Gan- 
zen  dieser  Weltordnung.  Auch  die  sclieinbar 

sich  isolierende,  vom  Ganzeti  sich  absondernde, 

die  Ordnung  verneinende  Freiheit  ist  bei  Clau- 

del wie  bei  Thomas  umgrifFen  von  der  Prade- 
stination  Cottes  (»wie  wir  auch  handeln,  es 

driickt  sich  darin  das  Notwendige  aus  « ,  heifit 

es  im  »Burgen«).  Die  Ordnung  »reguliert« 
sich  selbst  wie  »ein  wieder  ins  Cleis  kom- 

mender  Korper,  der  auf  schwankendem  Boden 

sein  Cleichgewicht  bewahrt«.  »Der  Mensch  ist 

frei  inmitten  einer  Welt,  die  es  nicht  ist«,  sagt 

Claudel  in  der  Einleitung  zu  Rivières  „A  la  trace 

de  Dieu",  »er  hat  seine  eigeneBewegung  in  Ein- 

klang  zu  bringen  mit  einer  Menge  von  Bewe- 
gungen ,  die  nicht  von  ihm  abhângen .  Inmitten 

einer  Menge  von  Gefahrten  hat  er  unter  seinen 

Fûûen  einen  sich  fortbewegenden  Boden.  Er 

arbeitet  zusammen  mit  der  Vorsehung,  die  wie 

ein  Abhang  die  Ereignisse  zieht ,  die  den  Sinn 

und  Rhythmus  ihres  Fortgangs  regelt,  die  aber, 

um  ihre  Zwecke  zu  verwirklichen ,  nicht  ver- 

zichtet  auf  die  BeteiHgung  des  freien  Willens, 

mit  dem  sie  verhandelt  durch  ein  feines  System 

von  Weigerung  und  Lockung.«  So  wird  auch 
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die  Freiheit  des  Menschen  von  der  Ordnung  des 
Ganzen  mitumfafit.  Auch  der  Ethiker  Claudel 

steht  durchaus  im  Banne  des  Metaphysikers. 

Claudels  Philosophie  ist  eine  in  der  Naturphilo- 
sophie  wurzelnde  Metaphy  sik.  Wie  Goethe  so  ist 
auch  Claudel  im  letzten  Grunde.ein  »Natur- 

schauer«,  nicht  ein  »Naturforscher«,  fur  dessen 

systematisches  Bemûhen,  wie  Goethe  sagt, 

schUeûlich  »ailes  fertig«  ist.  W^ie  Goethe  ist  er 
nicht  ein  Analytiker,  sondem  ein  Synthetiker, 
ein  »Zusammenschauer«.  »Der  Mensch  erkennt 

die  Welt  nicht  durch  das,  was  er  ihr  entnimmt, 

sondem  durch  das,  was  er  ihr  gibt:  sich  selbst. 

Er  fiigt  sich  selbst  ein  in  den  Akkord,  der  das 

Objekt  semer  Erkenntnis  ist  wie  ein  Klavier, 

iiber  das  ich  meine  Finger  hingleiten  lasse. « 

Claudels  Naturerkenntnis  ist  sy  mpathetisch ,  aber 

nicht  sentimental.  Im  Gegenteil:  er  trâgt  so  we- 

nig  ein  Geftihl  in  die  Xatur  hinein  wie  ein  Sy- 

stem; seine  Naturerkenntnis  ist  durchaus  sach- 

Hch  :  er  hest  die  Natur  »wie  einen  Bericht«  ;  sei- 

ne Naturbetrachtung  hat  den  Charakter  einer 

»Untersuchung«  ;  er  konstatiert,  registriert  und 

inventarisiert  die  Dinge,  die  er  erkennt.  Aber 

nie  sieht  er  das  einzelne  Ding  in  einer  abgelô- 

sten  Gesondertheit,  sondem  ailes  in  der  Zusam- 
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menordnung  zum  Ganzen.  Seine  Art  hat  erin 
der  Vorrede  zu  Rivière  in  Worten  beschrieben, 

die  ganz  unwillkûrlich  an  die  Goethes  erinnern, 
mit  denen  dieser  sich  als  »Naturschauer«  von 

den  Naturforschern  und  Naturphilosophen  ab- 

grenzt:  »dem  Gegebenen  gegeniiber,  dem  Na- 
tiiriichen  sowohl  wie  dem  Ubernaturliciien,  hat 

der  menschliche  Geist  zwei  Môglichkeiten .  Er 

kann  ausgehn  vonWahrheiten,  deren  Evidenz 

oder  Realitat  sich  ihm  aufdràngt,  ohne  dafi  sein 

Verstand  sie  ganz  erfassen  oder  durchdringen 

kônnte,  um  dann  auf  dem  Wege  der  logischen 

Deduktion  weiterzukommen .  Das  tut  in  glei- 
cher  Weise  die  Naturwissenschaft  wie  die  scho- 

lastische  Philosophie,  die  eine  quasi-grammati- 
sche Interprétation  desWirklichenist.Oder  man 

kann  sich  diesem  Bekannt-Unbekannten  gegen- 
ûberstelien  in  einem  Zustand  von  Frische ,  Ver- 

trauen,  Reinheit,  JungfriiuHchkeit,  absoluter 

Aufrichtigkeit  und  zugieich  leidenschaftUcher 

Aufmerksamkeit.  Das  ist  dieHaltung,  die  die 

Heihge  Schrifi:  riihmt,  wenn  sie  uns  empfîehlt 

zu  suchen,  das  Zimmer  zu  putzen  und  zu  reini- 
gen,  um  die  veriorene  Drachme  zu  fînden,  die 
Hande  auszustrecken ,  um  zu  sehn,  ob  es  uns 

vielleicht  gelingt,  Ihn  zu  beriihren...  An  die 

51 



SPECULATOR  MUNDI 

Stelle  der  logischen  Deduktion  (die  nicht  abzu- 
lehnen  ist  und  ihren  Platz  behiilt,  denn  wir  ha- 

ben  kein  Hilfsmittel  zuviel)  tritt  eine  Art  von 

Beschreibung  oder  Topographie .« 

Der  Naturschauer  wandelt  wie  Adam,  der  er- 
ste  Mensch,  staunend  durch  den  immer  neuen 

Garten  dieser  Erde  uijd  entdeckt  seine  Wunder. 

»Entdecken«  ist  das  Grundwort  der  Claudel- 

schen  Naturbetrachtung.  Claudel  tragt  nicht  in 

die  Natur  sein  eigenes  Ich  hinein,  sondern  liest 

sie  wie  ein  aufgeschlagenes  Buch.  Wie  ein  stau- 
nendes  Kind  geht  er  mit  aufgerissenen  Augen 
von  Wunder  zu  Wunder.  »Ich  finde  mich  wie- 

der  an  der  hochsten  Gabelung  des  alten  Baumes 

im  Winde,  ein  Kind,  und  zwischen  denÀpfeln 

gewiegt.  Hier  sitze  ich  wie  ein  Gott  auf  seinem 

Bliitenstengel,  ein  Zuschauer  der  Hauptbege- 
benheiten  der  Welt,  in  einer  tiefen  Versunken- 

heit,  und  betrachte  die  Hohe  und  die  Gestaltun- 

gen  des  Landes,  und  wie  die  Hange  und  die 

Auen  liegen;  mit  eingestelltem  Auge,  wie  ein 

Rabe ,  folge  ich  einer  Straôe . . .  ich  bedarf  kei- 

nes  Tageblattes,  wo  die  vergangenen  Dinge 

drinstehn;  ich  branche  nur  diesen  Ast  zu  erstei- 

gen  und,  ûber  die  Mauer  erhoht,  sehe  ich  vor 

mir  die  ganze  Gegenwart  ausgebreitet«  („Er- 
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kenntnis  desOstens").  Ailes,  was  sein  Auge  er- 

blickt ,  erscheint  ihm  wie  ein  unerhortes  Wun- 
der.  Er  kommt  sich  vor  wie  Alexander  oder 

Casar,  die  die  Reiche  dieser  Welt  eroberten, 

oder  wie  Kolumbus,  der  eine  Welt  entdeckte. 

»Wenn  ich  nach  dieser  langen  Miihe  durch 

Zweige  und  Dornen  hinci^urch  mittags  wie  ein 
Held  aus  der  Geschichte  in  den  Schoi3  der  Lich- 

tung  eindringe,  dann  setze  ich  meine  Faust  dem 
schweren  Felsen  in  den  brennenden  Nacken, 

und  nur  der  Einzug  Alexanders  in  Jérusalem 

gleicht  der  Ungeheuerlichkeit  meiner  Feststel- 

lung.«  »\Vie  einst,  als  Kolumbus  und  Magal- 
haes  die  beiden  Enden  der  Erde  verbunden  ha- 

ben,  dieungeheuerlichenMifigestalten  deralten 
Weltkarten  verschwanden ,  so  hat  auch  fur  uns 

der  Himmel  keine  Schrecken  mehr,  denn  wir 

wissen,  soweit  er  sich  dehnt,  ist  dein  Mafi;  und 

es  ist  da  deine  Gute«  (Ode  V).  Uberall  ent- 

deckt  das  Auge  Claudels  die  Einheit,  die  Har- 
monie, den  Rhythmus,  das  gôttliche  Mafi,  die 

Form,  das  >'Gesetz«  der  Natur,  jenes  innere 

Gesetz,  das  nicht  wie  die  »Gesetze«  der  Wis- 
senschaft  blofi  ein  »nutzlichesVerfahren  ist,  sich 

im  Lexikon  der  Natur  zurechtzufinden«.  Das 

Ziel  seiner  Naturbetrachtung  ist  »Erkennen« 
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und  »Begreifcn«.  >AVie  man  von  einer  Musik 

sagt,  dafi  man  sie  begreife ,  so  greife  ich  die  Na- 
tur  auf  wie  einen  ganz  genauen  Bericht,  der 

aus  lauter  Eigennamen  bestûnde;  je  weiter  ich 

und  der  Tag  fortschreiten ,  desto  tiefer  dringe 
ich  in  das  sich  eroffiiende  Gesetz.  Einstmals  ent- 

deckte  ich  mit  Genuô ,  wie  aile  Dinge  mitein- 

ander  schwingen,  und  jetzt  gilt  von  dieser  ge- 
heimenVerwandtschaft,  um  derentwillen  sich 
die  Schwarze  dieser  Tanne  vor  mir  dort  fem  das 

helle  Griin  jener  Ahorne  wahlt,  dafi  nur  mein 

eigener  Blick  ihr  Wirkung  verleiht,  und  indem 
ich  den  friihern  Plan  wiederherstelle,  nenne  ich 

meinen  Besuch  eine  Untersuchung.  Ich  bin, 

der  die  Schôpfung  nachpriift  und  sein  Siegel 

unter  die  Gegenwart  setzt.«  Der  Mensch  als 
Bild  und  Gleichnis  Gottes  hat  das  Wort  :  er  kann 

in  den  Garten  dieser  \'\^elt  vorstofien,  die  Dinge 
herausgreifen ,  sie  »begreifen«  und  ihnen  wie 

Adam  ihren  Namen  geben .  Er  »buchstabiert« 

gewissermafien  die  Welt,  und  dadurch  stellt 

sich  ihm  dieWelt  erst  eigentlich  her.  Er  betrach- 

tet  die  Dinge  nicht  um  ihres  Nutzens  willen  — 

»der  vorgezeichnete  Weg  des  Soldaten  und  des 

Hàndlers,  die  Glâubigkeit  der  Unfruchtbaren, 

die  in  demûtiger  Haltung  siebenmal  um  den 
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heiIigenGipfelwandert,habenmitmeinenKrei- 
sen  nichts  zu  schaiFen«  —  ;  er  sieht  sie  an:  rein, 

unbefangen,  ohne  irgendwelche  Zweckgedan- 
ken,  nur  von  der  heiligen  Leidenschaft  beseelt, 

zu  erkennen  und  des  Einklangs  mit  derWelt 

inné  zu  werden —  »Mir  dient  die  gleichmaûige 

Bewegung  meiner  Beine,  um  die  St'ârke  einer 
viel  heimlicheren  Berufung  zu  ermessen.  Das 

anziehende  Ali  eines  jeden  Dinges ,  ich  empfinde 
es  in  der  Ruhe  meiner  Seeie.« 

Die  Entdeckung  der  Welt  ist  fiir  Claudel  der 

unerschopfliche  Quell  eines  unbeschreiblichen 
Gliickes:  »da6  ailes  stimmt  in  dieserWelt,  das 

macht  mich  so  glucklich!«  Das  Grundgefiihl 

dièses  Naturschauers  ist  Staunen,  Be  wunderung, 

Ehrfurcht,  Freude  und  Dankbarkeit.  Der  dich- 
terische  Ausdruck  dièses  Gefuhls  aber  ist  der 

Hymnus.  Darum  ist  es  niclit  zu  verwundern, 

dafi  der  Hymnus  in  Claudels  Dichtung  eine  so 

bedeutende  Stellung  eihnimmt.  Die  einzelnen 

Stiicke  der  »Erkenntnis  des  Ostens«  sind  Prosa- 

gedichte  von  oft  hymnischem  Charakter,  so  sehr 
auch  der  Dichter  einfach  sachlich  zu  »beschrei- 
ben«  bemûht  ist.  Das  Buch  ist  eine  kostbare 

Frucht  des  Aufenthalts  in  China,  wahrend  des- 

sen  dem  Dichter  auf  seinen  langen  Wanderun- 
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gen  und  Spaziergangen  die  Natur  ihr  innerstes 

Geheimnis  erschiol3.  Der  ganze  Weltzusam- 

menhang  aber,  Natur  und  Ubernatur  umgrei- 
fend,  steht  hinter  jenen  fiinf  groôen  Oden,  die 

gerade  in  dem  jahen  Aufleuchten  und  Verblas- 
sen  der  Bilder,  in  der  innern  Erregtheit  des 

Rhy  thmus,  in  dem  geheimnisvolien  Dunkel  der 

Sprache  von  der  ErgrifFenheit  des  durch  das 

Wunder  ûberwaltigten  und  um  das  Wort  rin- 

genden  Dichters  Zeugnis  geben.  In  ihnen  ist 

ein  Uberstromen  von  Jubei  und  Dankbarkeit, 

ob  der  Dichter  von  dem  unbegreifiicli-wun- 

derbaren  Zusammenhang  der  ganzen  Natur  re- 

det  (L'Esprit  et  l'Eau)  oder  von  der  Berufung 
und  Sendung  des  Dichters  (Les  Muses)  oder 

von  den  Wundern,  die  Gott  an  seiner  Seele  ge- 

tan  hat  (Magnificat).  Ganz  aus  der  Versenkung 

in  die  Geheimnisse  der  Ubernatur  aber  quiilen 

in  gewaitigcn  Stôfien  die  grofien  Hymnen  der 

»Corona  benignitatis  anni  Dei«,  stiirzende  Ka- 
tarakte  einer  iiberstrômenden  Seligkeit:  der 

Hymnus  auf  Pfingsten  und  auf  das  heiligste  Sa- 
krament.  Die  gratiarum  actio,  die  der  letzte 

Sinn  des  Lebens  iiberhaupt  ist,  wird  hier  zu  ei- 
nem  lodernden  Brandopfer,  dessen  Glut  den 

Opfemden  mit  zu  verzehren  droht. 
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ACTOR  SCENAE 

Jeder  Mensch  ist  geschaffeu,  um  Zeuge  und 

Mîtspieler  eines  Dramas  zu  sein  und  dcs- 
sen  Sinn  in  sicb  zu  bestimmen . 

Ich  habe  nichts  zu  tun  ah  zu  gehorchen . 

Die  Gegenwart  existicrt  allein  als  die  Ober- 

flâche  der  wàhrenden  Ewigkeit. 

Wozu  sich  quàlen ,  wenn  der  Gehorsain  so 

einfach  ist? 





ACTOR  SCENAE 

»NON  SUM  ACTOR  HUIUS  SCENAE,  SED 

sum  solus  spécula tor«,  hat  der  Philosoph  Geu- 

lincx  gesagt.  Gegen  diesen  Satz  protestiert  Clau- 
del nicht  nurmitseinemWort,  sondern  mit  sei- 

ner  ganzen  Existenz.  DieBetrachtung,  sei  es  die 

des  Astheten  oder  des  Mystikers,  erschôpft  fur 

ihn  die  Lebensaufgabe  des  Menschen  nicht.  Wie 

er  in  seiner  Jugend  die  »Literatur«  als  Lebens- 

beruf  zu  erwahlen  verschmahte  —  StephanMai- 
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larme,  der  »Professor«,  gab  ihm  ein  wiirdiges 

Vorbild  — ,  so  hat  er  auch  in  spatern  Jahren  sich 

nicht  genugtun  konnen,  Jacques  Rivière,  den 

er  in  einem  schweren  innern  Kampf  um  die 

Wahl  des  Berufes  sah ,  vor  der  Literatur  zu  war- 

nen:  »Es  gibt  keinen  schlimmern  Beruf  als  die 

Literatur,  sie  ist  ein  Luxus,  aber  kein  Broter- 

werb.«  Die  asthetische  Haltung  des  blofien  Be- 
traciiters  ist  iJim  ein  Greuel.  Er  seiber  hat  sein 

literarisches  Werk  in  den  MulSestunden  seiner 

BerufsarbeitaisKonsulundBotschaftergeschaf- 
fen .  »Ich  habe  immer  meine  Pflichten  als  Staats- 

beamter  iiber  ail  meine  schriftstellerischen  Be- 

schàftigungengesetzt,«sagterzu  Henri  Lefèvre, 
»es  ist  das  vielleicht  eine  Erbschaft  aus  meiner 

Familie.«  An  Rivière  aber  schreibt  er  am  il.  Ja- 

nuar  ipo8  aus  Tientsin:  »Sie  fragen  mich  iiber 

Einzelheiten  meines  Lebens;  es  hat  nichts  Be- 
merkenswertes  oder  Intéressantes.  Ich  widme 

eine  halbe  Stunde  tiiglich  der  Dichtung  und  den 
Rest  der  Zeit  meiner  FamiUe  und  meinen  Ar- 

beiten  als  Magistrat  und  Bûrgermeister  der  klei- 
nen  Stadt,  die  ich  hier  zu  verwalten  habe.«  Ein 

Bild  aus  seinem  Leben  zeichnet  er  dann  noch 

einmal  in  ein  paar  Versen  in  »La  Messe  là-bas«  : 
»wâhrenddessen  schreibe  ich,  die  Feder  in  der 
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Hand,  die  Sacke  KafFee  und  Zucker  um  in  Mil- 
reis.«  Wiederum  tritt  hier  Claudel  neben  Goe- 

the, der  auch  den  Beamtenrock  nicht  aus  Will- 

kiir  oder  Laune  trug.  Vielleicht  wird  hier  sogar 

ein  tiefes  Gesetz  des  geistigen  Lebens  deutUch , 

das  heute  freilich,  mehr  als  gut  ist,  verachtet 

wird  :  dafi  namlich  gerade  die  Ekstase  des  Kiinst- 

1ers,  wenn  sie  nicht  boden-  und  haltlos  werden 

soll,  das  heilsame  Gegengewicht  der  Pédanterie 

braucht,  die  ihren  FujS  an  die  Erde  bindet,  den 

harten  Zwang  zu  sachHcher  Arbeit;  und  es 

lafit  sich  wohl  fragen,  ob  nicht  gerade  dann, 

wenn  dièses  Gegengewicht  da  ist,  die  Ekstase 

eben  am  reinsten  und  urspriingHchsten  aus- 

bricht.  Wenn  Claudel  Rivière  gegenûber  be- 
tont,  da6  der  Schriftsteller,  dem  die  Literatur 

Broterwerb  werde,  seine  Freiheit  opfert,  so  gilt 

dies  Wort  in  einem  tiefern  als  dem  zunachst  ge- 

meinten  Sinn ,  indem  der  durch  die  Schriftstelle- 

rei  als  Beruf  gebundene  Schriftsteller  oft  genug 
»mit  Hebeln  und  mit  Schrauben«  seinem  Geiste 

abzuzwingen  versucht,  was  nur  bei  dem  durch 

einen  heterogenen  Beruf  gebundenen,  aber  ge- 
rade als  Dichter  und  Schriftsteller  freien  unter 

dem  Druck  seines  beruflichen  Lebens  wie  eine 

Quelle  spontan  aufbricht.  Claudel  jedenfalls 
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hat  —  und  das  zu  betonen  erscheint  hier  wich- 

tig  —  seine  »Philosophie«  existenziell  darge- 

stelit:  er  ist  nichtbloô  speculator  mundi,  son- 
dern  bis  zur  Stunde  actor  scenae. 

Die  Welt  ist  ein  Drama,  und  ailes,  was  in  der 

Welt  ist ,  hat  dièses  Drama  mitzuspielen ,  lehrt 

die  »  Art  poétique« .  Jedes  Wesen ,  von  Gott  »bei 

seinem  Namen«  gerufen,  hat  in  dem  Drama 
seine  bestimmte  Rolle,  und  nur  dadurch,  daô 

ein  jedes  eben  dièse,  ihm  ûbertragene  Rolle 

durchfiihrt,  kommt  das  Drama  als  Ganzes  zu- 
stande:  »Alles  hat  seinen  Platz,  der  nicht  ein 

anderer  sein  kann,  ailes  ist  bereitet  und  be- 
stimmt.«  Das  Universum  ist  ein  Ganzes ,  in  dem 

die  einzelnen  Telle  einander  gegenseitig  bedin- 
gen.  Die  Urformel  der  Welt  ist  pax,  das  heifit 

die  Zusammenfiigung  aller  Dinge.  Ailes  hàngt 

zusammen,  steht  zueinander  inBeziehung,  »die 

Erde  gehôrt  dem  Himmel,  der  Leib  demGeist, 

und  aile  von  ihm  geschafFenen  Dinge  hangen 

zusammen,  und  aile  zugleichsind  einander  not- 
wendig« ,  so  verkiindet  Andréas  Gradherz  in  der 

» Verkûndigung «  das  Grundgesetz  der  Welt. 
Das  bedeutet  aber;  kein  Wesen  ist  in  sich  voll- 

standig,  es  wird  vollstàndig  nur  dadurch ,  daô  es 

dem  Ganzen  verbunden ,  in  das  Ganze  eingeglie- 
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derc  ist .  Der  Einzelne  ist  »ganz«  nur  dadurch ,  daû 

er  in  Einklang  ist  mit  der  Welt,  ja  das  einzelne 
Wesen  \vird ,  \vas  es  werden  soll ,  aliein  durch  das 

Ganze.  In  dieser  »\Veit-Anscliauung«  wur- 
zeitdasClaudelscheDrama.  DerMenschist  das, 

was  er  ist,  erst  in  der  Sozietàt.  Der  Roman  iso- 

liert  den  Menschen  ;  darum  konnte  er  ftir  Clau- 

del nicht  die  ihm  gemàûe  kûnstlerische  Aus- 

drucksform  werden;  er  wiirde  seinem  Welt- 

bild  nicht  gerecht.  Der  moderne  Roman  insbe- 
sondere  hangt  zusammen  mit  dem  Hang  des 

modemen,  nicht  mehr  der  Welt,  sondern  sich 

selbst  zugewandten  Menschen  zur  »Innenbe- 

schauung«.  »Es  ist  eine  beklagenswerte  Hygiè- 
ne,«  sagt  Claudel  in  dem  Gesprach  mitLefèvre 

am  i8.  Aprilip  2  5,  »  sich  immer  selbst  zu  betrach- 
ten .  Man  falscht  sich ,  indem  man  sich  selbst  be- 

trachtet.  Man  fabriziert  eine  Art  kiinstlichenln- 

dividuums,  das  die  naive  und  handelnde  Person 

ersetz t.  Das  wahre  Ich  enthiillt  sich  durch  dieUm- 

stande ,  und  deshalb  hat  das  Drama  mehr  Wahr- 

heit  als  der  Roman,  weil  es  die  Handlung  an  die 
erste  Stelle  setzt  und  die  Person  zu  nichts  anderm 

als  zu  einerFunktionder  sie  erweckenden  Hand- 

lung macht.«  Das  ist  selbstverstandlich  nicht  im 

Sinne  platter,  positivistischer  Milieutheorien  ge- 
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sagt,  sondem  hat  einen  viel  tiefem  Kem:  das 
Handeln  erst  erweckt  den  Menschen,  das  heifit: 

es  oftenbart,  was  inihm  ist.  Abgelehnt  wird  da- 

mit  von  Claudel  das  abgeschlossene,  auf  sich  ge- 

stelite  iind  in  sich  »schopferische«  Ich,  das  sich 
von  innen  heraus  »entwickelt«.  Das  freilich  ist 

fur  ihn  eine  innere  UnmogHchkeit.  Hier  liegt 
wohl  auch  der  tiefste  Grund  dafiir ,  daû  Claudels 

Drama  fast  nie  eine  eigentliche  Hauptperson 

hat,  um  die  sich  ailes  dreht;  im  Drama  »er- 

scheint«  das  Leben  selbst  (und  es  dreht  sich  zu- 
letzt  aMes  um  eine  nicht  immer  sichtbare ,  aber 

stets  spiirbare  Mitte:  Gott).  Lefèvre  gegeniiber 

hat  Claudel,  um  seinen  Gedanken  ganz  deut- 

lich  zu  machen,  eine  Geschichte  aus  dem  Kriege 
erzahlt:  Ein  Soldat verrichtet  eine  Heldentat,  die 

ebensoviel  Intelhgenz  wie  Mut  erforderte.  Der 

General  zitiert  ihn  vor  die  Front  und  fragt  ihn, 

was  er  in  seinem  Zivilberuf  sei:  »Spûlkoch  in 

einem  Restaurant. «  Die  Situation  erst  zeigt, 

was  an  einem  Menschen  ist,  indem  erst  sie  ent- 

wickelt,  was  in  ihm  ist;  nicht  aber  entwickelt 
sich  das  isolierte  Ich  aus  sich  selbst  heraus .  Der 

Mensch  »  entwickelt  «  sich  also  nicht,  sondem 

er  »olïenbart«  sich,  er  enthûllt  sich,  und  zwar 

dadurch,  daû  er  gefragt  wird  und  antwortet  — 
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gefragt  durch  die  Umstànde,  durch  die  »Fu- 

gung«  derDinge,  durch  Gott,  der  eben  durch  sie 

uns  anruf t  und  fragt.  Claudel  hat  in  j ener Unter- 

redung  mit  Lefèvre  den  Gedanken  noch  einen  be- 
deutsamen Schritt  weitergefuhrt,  wenn er  sagt: 

»Der  Katholizismus  ist  weise,  er  beschaftigt 

sich  nicht  mit  dem,  was  man  zu  sein  glaubt, 

oder  mit  dem,  was  man  sein  kann,  sondem  mit 

dem,  was  man  sein  mul5«,  und  eben  weil  man 

es  mufi,  auch  kann.  Entscheidend  ist  hier,  daô 

der  Mensch  sich  seine  Aufgabe  nicht  selbst  ge- 
stellt  hat,  sondem  daô  sie  ihm  gestellt  ist.  Sich 
ihr  nicht  unterziehn,  ist  darum  nicht  Demut, 

sondern  Ungehorsam  und  Feigheit.  Es  kann 

sein,  dafi  die  Aufgabe  iiber  aile  menschHchen 

Kràfce  hinausliegt,  wie  das  Opfer  der  Sygne  im 

»Burgen«,  das  in  die  tiefste  Schmach  und  Er- 

niedrigung,  ja  bis  zur  wahrhaftigen  Selbstver- 
nichtung  fiihrt;  das  Opfer  ist  von  ihr  gefordert 

(durch  die  Liebe!),  und  darum  kann  sie  es  brin- 

gen,wenn  auch  zuletztnur  noch  mit  j  ener  schwa- 

chen,  menschhch  armseligen  und  doch  heroi- 
schen  Geste,  mit  der  sie  stirbt.  Jedem  ist  seine 

Rolle  bestimmt:  >Jchweifi,da6ich  zugehorchcn 

habe«,  sagtMartha  im  »Tausch«.  Was  einer  tun 

mufi,  das  kann  er  auch  ;immerbricht  die  Grund- 
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haltung  des  Vertrauens  bei  Claudel  durch.  »In 

Amerika  « ,  sagt  er  zu  Lefèvre  im  Frûhjahr  19  27, 
»soll  ein  Botschafter  immer  auf  der  Brûcke  sein, 

immer  ailes  wissen,  immer  reden.  Ich  war  bis 

jetzt  nicht  daran  gewohnt,  und  ich  bin  kein  gro- 
fier  Redner.  Aber  man  mufi  sich  mit  allem  ab- 

fmden.«  »Warum  sich  quàlen,  wenn  der  Ge- 
horsam  so  einfach  ist?«  heifit  es  in  der  »Ver- 

kûndigung«.  AVer  sein  Werk  sich  nicht  selbst 

gewàhlt  hat,  sondem  das  ihm  zuerteilte  auf  sich 

nimmt,  der  braucht  vor  keiner  Aufgabe  zu  er- 
schrecken.  Darum  kann  der  Dichter  in  seinem 

durch  nichts  zu  beirrenden  Vertrauen  auf  die 

gôttliche  Providenz  sagen:  »  Geh  an  deinWerk, 

das  dir  zugeteilt  ist,  ohne  dafi  du  es  begreifst, 

und  das  gut  ist  wie  die  Biene,  die  nichts  weiô, 

aber  auf  einmal  die  Blume  kennt  und  das  Hexa- 

gon.«  Wenn  der  Mensch  angesprochen  und 

gefragt  wird,  dann  bricht  aus  seiner  Seele  die 

AntAvort  wie  ein  Wasser,  von  dessen  Quelle  er 
nichts  weiÛ .  Gerade  hier  fuhlt  man  sich  wieder 

an  Goethe  erinnert:  »Jede  Produktivitàt  hôch- 

ster  Art  « ,  sagt  dieser  am  11 .  Marz  1 8  2  8  zu  Ecker- 
mann,  »stehtinniemandesGewalt.  Dergleichen 
hat  der  Mensch  als  unverhofFte  Geschenke  von 

oben,  als  reine  Kinder  Gottes  zu  betrachten.« 
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Fur  Claudel  wird  —  ganz  im  Sinne  des  Neuen 

Testamentes — der  Wind  zum  Symbol  dièses, 

allem  Zwang  desMenschen  entzogenen,  frei- 
wehenden  Geistes:  »Der  Wind  des  Meeres  hat 

geweht,  in  einer  Sekunde  wimmelt  vor  dir  das 

ausgebreitete  Blatt  yon  unzahligen  Buchstaben.« 

Am  schônsten  fîndet  sich  das  Vertrauen  ausge- 

sprochen  in  dem  »Ite  missa  est«  von  »La  Messe 

là-bas«  ;  da  geiit  die  Seele  »gestarkt  und  nun  be- 
fugt«  an  das  noch  unvollendeteWerk,  das  ihrer 

wartet:  »Geh  hin,  die  Messe  ist  aus;  erledigt  ist 

die  notwendige  Tat.  Wàtirend  du  betetest,  hat 

die  Erde  getrieben,  und  sieh,  zur  Ernte  nun  be- 
reit  ist  die  Saat.  Was  Mehl  und Saft  und  Fleisch 

wird  in  der  Pflanze  und  in  dem  Tier ,  Idée ,  fur 

die  andern  zu  pfliicken,  Stimme  und  Vorsatz 

dessen,  was  man  tut,  wird  es  dir.  Spiir  doch, 

wie  dem  Baume  gleich,  der  dauert,  und  der 

Ernte,  die  schlummert,  auch  eine  Welt  in  dei- 

nem  Innern  gelb  wird  unter  demselben  golde- 
nen  Hauch.«  Das  Vertrauen  Claudels  ist  nicht 

bloÛ  das  Vertrauen  des  der  Welt  naiv  zuge- 
wandten  Kindes ,  sondern  es  ist  das  auf  dem 

Worte  und  der  Verheiûung  Cottes  aufruhende 

Vertrauen  des  glàubigen  Christen. 

Die  Pflicht  eines  jeden  Wesens  in  dieser  Welt 
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ist,  seinen  Platz  einzunehmen,  in dem Chor sei- 

ne Srimme  zu  behaupten.Nichtnurvom  Dich- 
ter ,  sondem  von  jedem  Menschen  gilt  das  Wort 

aus  den  »Musen«:  »Du  sangest  deinen  Sang 

nicht  gut,  wenn  du  nicht  sangest  im  Zeitma6, 
denn  deine  Stimme  ist  dem  Chor  not,  wenn 

die  Reihe  an  dich  gekommen  ist ,  deinen  Part 

zu  singen.«  Der  Gedanke:  »ich  bestehe  nicht 

ohne  das  Ganze«,  hat  aber  eine  Kehrseite,  die 
heifit:  »Das  Ganze  besteht  nicht  ohne  mich.« 

Wie  mir  das  Ganze  notwendigist  und  es  sich  mir 

schuldet,  so  bin  ich  dem  Ganzen  notwendig 

und  bin  mich  ihm  schuldig.  Es  ist,  wie  zwi- 
schen  den  Teilen  untereinander,  so  zwischen 

jedem  einzekien  Teil  und  dem  Ganzen  ein  not- 

wendiges  Verhaltnis  gegenseitiger  Bedingtheit. 
»Wenn  Gott  Sie  nicht  dort  brauchte,  wo  Sie 

sind,«  schreibt  Claudel  an  Rivière,  »so  hàtte  er 

Sie  nicht  dorthingestellt« ,  und  im  Magnificat 

jubeltder  Dichter:  »Wie  du  Marias bedurft hast 
und  Maria  der  Reihe  ihrerVater,  ehedenn  ihre 

Seele  dich  pries,  und  du  Grofie  empfîngst  von 

ihr  in  den  Augen  der  Menschen ,  aiso  hast  du 

meiner  bedurft  zu  meiner  Zeit.«  Dieser  Ge- 
danke erfûilt  ihn  wie  ein  berauschender  Wein: 

»  Ich  furchte  euch  nicht ,  ihr  himmiischen  Krea- 
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turen!  Ich  weiô,  dafi  ich  es  bin,  der  euch  not- 

wendig  ist,  und  ich  halte  mich  wie  ein  Pilot 
zwischen  euern  uberkreuzten  Feuern,  und  ich 

lâche  euch  in  die  Augen  wie  Adam  den  wilden 
Tieren .  Du  lieber  kleiner  Stern  zwischen  den 

Fingern  meiner  Hand  wie  ein- Zimt-Apfel! 
Nichts,  was  den  andern  nicht  notwendig  ware  !« 

In  der  »Art  poétique  «  ist  derselbe  Gedanke  aus- 
gesprochen:  »Das  Universum  entbehren  und 

ihm  selber  fehlen,  das  heifit  das  Universum  be- 
sitzen .« 

Es  kann  sein,  daô  derMensch,  der  frei  ist,  sich 

dieser  Verantwortung  entzieht  und  sich  dem 

Ganzen,  in  das  er  dienend  eingeordnet  ist,  ver- 
weigert;  dann  ist  er  »ein  havariertes  Organ«. 
Wer  sich  nicht  einordnet  an  der  ihm  bestimm- 

ten  Stelle,  wer  seine  Roile  nicht  spielen  will, 
sondern  die  RoUen  zu  »vertauschen«  versucht, 

der  greift  die heilige  Ordnung seibst  an,  er  stôrt 

sie ,  wenn  auch  seine  Tat ,  metaphysisch  geseim, 

nur  ein  Versuch  bleiben  kann,  da  auch  die  Siin- 

de,  wie  wir  sahn,  fiir  Claudel  »aufgehoben«  ist 

in  demCanzen  der  gotdichenPradestination  und 

Providenz ,  die  seibst  »das  Bose  zum  Guten  zu 

lenken  vermag« .  Die  Sûnde  ist  fiir  Claudel  der 

»Tausch« ,  denn  das  ist  ihm  ein  ehernes  Welt- 
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gesetz:  »Die  Dinge  sind  unvertauschbar.«  Der 

Sunderistder  Unbestandige,  Ungetreue,  immer 

sich  Wandelnde:  Lady  Elbernon,  die  hundert 

Rollen  »spielt« ,  frei  von  Gewohnheit  und  ohne 

Gesetze  —  »Ich  bin  nicht  bloû  eine  einzige,  son- 

dern  viele  Frauen!«  —  ;  Louis  Laine,  der  nichts 
behalten  kann,  weii  er  ist  »\vie  ein  Mann,  der 

keine  Taschen  hat« ,  und  der  seine  Frau  »ein- 

tauscht«  gegen  eine  Handvoil  Dollars;  Thomas 

Pollock ,  dem  sich  Claudels  Weltgesetz  also  for- 
muliert:  »Ich  denke,  dafi  ein  jeder  Mensch  fiir 

den  andern  seinen  Wert  hat«,  und  dem  das 

Geld  gerade  wegen  seines  »Tauschwertes«  so 

wertvoll  ist;  Mara,  die  sich  in  eine  Rolle  dràngt, 
die  ihr  nicht  zukommt;  die  Gestalten  des  »Harten 

BroteS'< ,  die  in  einer  ganz  aus  den  Fugen  gera- 
tenen  Welt  keinen  Boden  mehr  unter  den  Fii- 

fien  haben  und  nun  haltlos  abwârtsstiirzen,  »von 

Klippe  zu  Klippe  geschleudert«  ;  liberall  ist  die 

Ordnung  verletzt,  der  Zusammenhang  gelôst 

und  der  Friede  gestôrt.  Es  ist,  wie  Rivière  sagt, 

»dasMafidesChoreszerbrochen«.  Aberdiever- 

letzte  Ordnung  stellt  sich  wieder  her;  der  »Zu- 
fall«  vermag  sie  trotz  allem  nicht  zu  zerstôren. 

Das  Ganze  reguliert  sich  selbst.  Der  »Tausch« 

ist  zuletzt  doch  ein  unmôgliches  Verbrechen. 
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Doch  die  Verlockung  zum  Ausbruch  aus  der 

Ordnung  ist  da.  Jedes  Wesen  hat  in  sich  —  als 
Ebenbild  Gottes  —  eine  Tendenz  zum  Unend- 

iichen,  kraft  derer  es  sich  von  dem  ihm  bestimm- 

ten  Platz  iosen  und  die  ihm  gesetzte  Schranke 
durchbrechen  kann.  Auch  Claudel  weifi  um 

dièse  Versuchung  zum  »Zerreil5en  aller  Bande«. 

Der  Schluô  der  »Musen«  spricht  davon,  Bild 
undWirkUchkeitunabtrennbarineinanderver- 
webend. 

»Und  wirkHch  schaute  ich  und  sah  mich  ganz 
allein  auf  einmal 

Losgerissen,  ausgestofien ,  verlassen , 

Ohne  Pflicht, ohne  Aufgabe,  drauôen  mitten 
in  derWelt,  ohne  Recht,  ohne  Zweck,  ohne 

Kraft,  ohne  Einlaô . . . 

O  meine  Freundin,  denn  die  Welt  war  nicht 

mehr  da, 

Um  uns  unsern  Platz  imZusammenspielihrer 

vielfaltigen  Bewegung  zu  bestimmen, 

Sondem  losgelost  von  der  Erde  waren  wir 
allein ,  eins  mit  dem  andern , 

Bewohner  dièses  schwarzen,  kreisenden 

Kriimchens,  untergetaucht, 
Verloren  im  reinen  Raum ,  da,  wo  der  Boden 

selber  Lichtist.« 
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In  dieser  »Einsamkeit«  brennt  die  Leidenschaft 

auf  und  fallt  »wie  ein  Feuer  in  die  Futtervor- 

rate«.  Claudel  wei5  also  um  dièse  Versuchung; 

aber  dièses  Wissen  um  menschliche  Moglich- 

keiten  hebt  die  Unbedingtheit  des  gotdichen 

Weltgesetzes  nicht  auf.  DasWesentliche  ist,  dafi 

ein  jeder  als  actor  scenae  sich  einordnetund  seine 

Stelie  fîndet,  um  die  ihm  iibertragene  Rolle  zu 

Ende  zu  fiihren.  Claudel  ist  hier  von  einer  ganz 
unsentimentalenHarte  und  unerbittlichenSach- 

lichkeit:  nicht  das  Gluck  ist  dasHochste,sondern 

die  Pflicht .  »Nicht  jedem  ist  es  bestimmt,  gliick- 

lich  zu  sein«,  sagt  Sygne,  die  auf  das  Gliick  ihres 

Lebens  verzichtet,  um  in  selbstloser,  ja  sich  selbst 

vernichtender  Liebe  dem  Papste  das  Leben  zu 

retten.  Dieser  Geist  der  Hingabe,  der  Einfii- 

gung,  des  Gehorsams,  des  Dienstes,  der  Treue 

offenbart  sich  nirgends  herrlicher  als  in  den 

Claudelschen  Frauengestalten:  in  Martha,  die 

dem  Manne  gefoigt  ist  und  ihm  treu  bleibt 

trotz  seiner  Untreue,  weil  sie  ihm  durch  das 

Sakrament  verbunden  ist;  in  Fausta,  die  sich 

dem  Gatten  bestimmt  weifi,  ihm  »sein  Hort  zu 

sein,  seine  Rûstkammer  und  sein  Turm«,  die 

das  Geheimnis  ihrer  Liebe  in  geduldiger  Seele 
behiitet  und  sich  bescheidet,  nicht  das  Gliick 
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zu  haben,  sondern  die  Arbeit  und  die  Pflicht  — 

»dafi  ich  diene,  genugt«—  ;  in  Sygne,  der  viel- 
leicht  herrlichsten  von  allen,  die  unermiidiich  die 
Gûter  fiir  iliren  Vetter  zusammenkauft  und  ihre 

Bûcher  in  Ordnung  hait,  damit  ailes  »stimmt«, 

die  zu  ihrem  Opfer  steht,  auch  noch  mit  zer- 
brochener  Seeie  und  zerbrochenem  Leib,  da  sie 

den  letzten  Finger  riihrt:  Coufontaine  adsum!; 
in  Violaine,  die  mit  der  selbstverstandlichen 

Gelassenheit  der  Heiligen  spricht:  »  Ailes  ist 

klar,  ailes  ist  im  voraus  geordnet,  und  ich  bin 
es  zufrieden . . .  ich  bin  frei  und  habe  mich  um 

nichts  zu  sorgen«,  die  »nicht  zôgerte  und  die 

dargebotene  Hand  ergriâ:«  und  sich  opferte  — 

in  ihren  Augen  die  Berufung  zum  Tode,  einer  er- 

habenen  LiHe  gleich—  »ûber  goldenem  Leuch- 

ter  wie  die  Osterkerze  mitten  im  Chor,  der  gan- 
zen  Kirche  zu  Ehren«.  Dann  aber  auch  in  den 

Mânnern:  in  Peter  von  Ulm,  der  entsagen  mufi, 

weil  er  seinemWerk  gehort,  und  in  ail  den  an- 
dem  Mannern,  die  bei  Claudel  »gerecht«  sind, 
wo  die  Frauen  »treu«  sind,  vor  allem  in  Andréas 

Gradherz,  der  am  Abend  seines  Lebens  auf  sei- 

nen  Tag  zuriicksieht,  bereit,  vor  Gott  hinzutre- 
ten  »wie  ein  Kind,  dem  man  die  Hânde  nach- 
sieht<^: 
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»Mir  geniigt  dièse  verloschende  Sonne. 

Mein  ganzes  Leben  tat  ich  dasselbe  wie  sie, 
die  Erde  bebauen  und  aufstehn  mit  ihr,  und  mil 

ikr  mich  zur  Ruhe  begeben. 

Und  jetzt  gehe  ich  ein  in  die  Nacht,  und  ich 
furchte  sie  nicht,  denn  ich  weifi,  daû  dort  ailes 

klar  und  geordnet  ist,  im  Ablauf  dièses  grofien 

iiberirdischen  Winters ,  dem  ailes  seine  Bevve- 

gung  verdankt. 
Der  Nachthimmel,  wo  ailes  arbeitet,  und  der 

wie  ein  groôes  Werk  ist,  und  ein  Stiick  aus 

einem  einzigen  Stiick, 

Und  der  ewige  Ackermann  treibt  dort  den 

Wagen,  und  seine  Augen  ruhn  auf  einem  un- 
beweglichen  Stern, 

So  wie  die  unsern  auf  dem  griinen  Zweig, 

dem  Ziel  unsrer  Pflugspur. 
Die  Sonne  und  ich,  Seite  an  Seite 

Haben  wir  geschafFt,  und  der  Erfolg  uns- 
rer Arbeit  bekiimmert  uns  nicht.  Die  meine 

ist  getan. 

Ich  verband  mich  der  Notwendigkeit  und 

wiinsche  jetzt,  in  ihr  mich  aufzul6sen.« 
In  solchen  Worten  redet  Claudel  selbst:  der 

ekstatische  Dichter  als  der  Mann  niichtemster 

SachHchkeit. 
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Der  Mensch ,  der  also  dient ,  nimmt  teil  an  der 

»Schôpfung«  der  Welt.  »Sein  heiôt  —  tatig 
sein  und  darum  —  schaiFen«  ;  der  Mensch  ist 

von  Gott  berufen ,  die  Schôpfung  zu  vollenden. 

Der  Ruhetag  Gottes  ist  der  Werktag  des  Men- 
schen.  Gott  wirkt  durch  ihn  und  voilendet  durcli 

ihn  die  Welt .  Wer  gehorsam  ist  und  sich  Gott 

anheimgibt,  der  wird  »Organ«  Gottes,  denn 
»der  Vater  wirket  bis  nun,  und  auch  ich  wirke«, 

sagt  Jésus.  Darum  »glucklich  nicht,  der  da  frei 
ist,  sondern  der,  den  du  einweisest  wie  einen 

Pfeil  in  den  Kocher«,  sagt  der  Dichter  des 

»  Magnificat  « . 

»Sei  gepriesen,  der  du  mich  nicht  mir  selber 

preisgabst, 

Sondern  mich  angenommen  hast  als  ein  Ding, 

das  dient  und  taugt  zudemEnde,  das  du  dirvor- 
gesetzt  hast . . . 

Du  hast  in  mich  deine  Macht  gelegt,  die  die 

Macht  deiner  Demut  ist,  durch  die  du  dich  aus- 

lôschest  vor  deinen  Werken , 

An  diesem  Tag  seiner  Zeiten ,  da  der  Mensch 

sich  besinnt,  dafi  er  Staub  ist,  und  siehe,  nun 

bin  ich  mit  dir  ein  Anbegirm  und  ein  Ursprung.« 
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HEIDE  ODER  CHRIST 

Der  Himmel  ist  eine  Ekstase  der  Mathe- 
matik . 

Ich  haie  stets  nur  deine  Giite  und  nie  deine 

Strenge  gekannt . 





HEIDE  ODER  CHRIST 

IST  DIE  WELT  PAUL  CLAUDELS,  IN  DEM 

man  den  katholischen  Dichter  unserer  Zeit  sieht , 

iiberhaupt  die  christliche  Welt?  Ist  sie  nicht  ge- 
rade  in  ihrer  Harmonie  eine  im  Grunde  heid- 

nische,  oder  —  wenn  man  lieber  wiil  —  eine 

vor-sûndiiche  unddarum  iilusionareWelt  ?  FeUt 

nicht  in  dieserWelt  Claudeis  die  grofie  unheim- 

liche  Stôrung,  die  gerade  die  christliche  Welt 

auszeichnet,  der  irrationale  —  in  keiner  Rech- 
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nung  aufgehende  —  Rest,  das  dunkle  ̂ .RàtseU 
der  Siinde  und  des  Todes,  die  aile  Harmonie 

»durchkreuzende«  Tragik  des  Kreuzes?  Uber 
den  Tod  werden  wir  in  einem  andern  Zusam- 

menhang  sprechen;  von  der  Siinde  ist  schon  die 

Rede  gewesen  ;  aber  gerade  im  Sinne  ihrer  »  Auf- 
hebung«  in  die  Harmonie  der  Welt.  Hier  aber 

m-ufi  noch  einmal  von  ihr  gesprochen  werden , 
denn  es  kônnte  scheinen,  als  sâhe  Claudel  die 

Siinde  eben  in  ihrer  furchtbaren  \"\'irklichkeit 

nicht.  Es  mu6  danach  gefragt  werden ,  ob  wirk- 
lich  die  runde  Geschlossenheit  des  Klassischen 

oder  —  anders  gewendet  —  die  Harmonie  des 
Heidnischen  das  letzte  Wort  des  Dichters  und 

Philosophen  ist. 
Man  weiû,  dafi  die  franzosischen  Klassizisten 

(Pierre  Lasserre,  Henri  Massis,  P.  deTonquédec) 
in  dem  Werk  Claudels  mit  schmerzlichem  Be- 
dauern  einen  unheilbaren  Bruch  feststellen  zu 

mûssen  glauben.  Sie  fînden  auf  der  einen  Seite 

bei  ihm  das  Bekenntnis  zur  Ordnung,  Hiérar- 

chie und  Diâeiplin,  auf  der  andern  Seite  aber  ei- 
nen zu  diesem  Bekenntnis  gar  nicht  passenden 

lyrischen  Subjektivismus,  einen  désordre  der 

Form  und  eine  aller  franzosischen  Klarheitspot- 
tende  Dunkelheit.  In  ail  dem  sehn  sie  eine  Erb- 
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schaft  j  ener  Chapelles  littéraires,  von  deren  Sy  m- 
bolismus  der  Dichter  sich  nicht  zu  lôsen  ver- 

mochthabe.  Erist,  wie  Massis  sagt,  »dasOpfer 
eines  asthetischen  Individualismus,  dem  ailes  in 

seinem  Wesen  widerspricht«.  Ja  siescheuen  sich 

nicht,  die  in  der  Form  Claudels  ganz  unmittel- 
bar  sich  ofFenbarende  Unruhe  —  in  der  fiir  uns 

die  »Unruhe  des  Christen«  sich  tbarwird  —  dar- 

auf  zuriickzufuhren,  daû  er  im  Grunde  doch 

sein  ganzes  Leben  hindurch  der  »Konvertit« 

geblieben  sei,  dem  die  ruhige,  dem  geborenen 
Katholiken  im  Blut  steckende  Sicherheit  fehle. 

Es  ist  fiir  sie  ein  Bruch  in  dem  Werk  des  Dich- 

ters  so  gut  wie  in  seinem  Leben .  Fiir  Claudel  ist 

nach  ihrer  Meinung  die  Vergangenheit  seines 

Unglaubens  als  Wunde  und  nie  verheilte  Narbe 

immer  irgendwie  da ,  sein  Glaube  ist  nicht  freie 

Selbstverstandlichkeit,  sondern  un  freie  Reak- 

tion.  Gewiû  verkennen  sie  nicht  die  Bedeutung 

Claudels  fiir  seine  Zeit;  Massis  bekennt  dank- 
bar,  dal5  seine  Génération  es  Claudel  verdankt, 

»den  ersten  Schimmer  der  Wahrheit  gesehn  zu 

haben  :  Claudel  und  Péguy  haben  in  der  religi- 
osen  Ordnung  getan,  was  Barrés  und  Maurras 

in  der  geistigen  getan  haben.  Es  gab  eine  Zeit, 
in  der  dièse  so  verschiedenen  Manner  in  ihrem 
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Einfluô  auf  die  Jugend  sich  erganzten,  indem 

sie  einem  doppelten  Bediirfnis  entgegenkamen, 

dem  nach  Heroismus  und  Heiligkeit«.  Aber  auf 

der  Folie  dieser  Anerkennung  hebt  sich  die 

schiieûiiche  Ablehnung  besonders  deudich  ab. 
Claudel  selbst  hat  seine  kiinstlerische  Form  in 

einerReihe  von  Abhandlungen  auch  theoretisch 

mit  sehr  guten  Griinden  zu  rechtfertigen  ver- 

sucht,  und  er  hat  gegenûber  dem  Urteil,  er  sei 

keinFranzose,  zuLefèvre  erklàrt:  »Ich,  einFran- 

zose  ans  der  Ile  de  France,  geboren  zwischen 

Racine  und  Lafontaine  in  Villeneuve-sur-Fer , 

an  der  Aisne,  nahe  bei  Château-Thierry,  das 

dem  Sieur  Pintal  gehôrte,  ich  schreibe  deutsch, 
und  Moréas  ist  der  wahre  Franzose,  nichtwahr? 

Mich,  der  ich  von  franzosischen  Bauern  abstam- 

me,  aus  dem  Gebiet  vonNotre-Dame-de-Liesse, 

im  Schatten  der  Glockentiirme  von  Lâon ,  klagt 

Pierre  Lasserre  an ,  eine  Sprache  nicht  zu  ken- 
nen,  die  mir  kraft  des  Rechtes  der  Erbschaft 

und  Erstgeburt  gehort.«  Man  sieht,  der  Dich- 
ter  weiû  sich  zu  wehren  ;  »ich  bin  kein  heiliger 

Hieronymus« ,  hat  er  gesagt,  aber  selbst  dieser 
»kam  aus  der  Wiiste  wie  ein  Lôwe« ,  um  dem 
Rufin  zu  antworten .  Dieser  Streit  um  die  Form 

hat  eine  tiefeBedeutung,  denn  der  von  den  fran- 
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zôsischen  Klassizisten  inkriminierte  Bruch  deu- 

tet  auf  etwas  Wesentliches  hin;  nicht  bloô  um 

ein  Formproblem  geht  es  hier;  hinter  der  An- 
klage  des  franzôsischen  Klassizismus  verbirgt 

sich  etwas  Tieferes:  es  geht  um  die  Frage:  »ka- 
thoUsches«  Heidentum  oder  katholisches  Chri- 
stentum  ?  Weifi  Claudel  nur  um  die  Harmonie 

oder  auch  um  die  »Storung«  ?  Das  Claudelsche 
Weltbild  ist  zweifellos  nicht  allein  von  der  ka- 

tholischen  Dogmatik,  sondern  auch  von  dem 

lateinischen  Kulturgeist  bestimmt.  Die  »Un- 
endlichkeit«  der  Welt  ist  fur  Claudel  ein  uner- 

traglicher  Gedanke  —  »das  Unendliche  ist  fiir  den 

Geist  iiberall  derselbe  Greuel  und  dasselbe  Arger- 
nis,  das  heifit  das  Unendliche  in  den  Dingen, 

die  ihrer  Natur  nach  endlich  sind«  — ,  »der 

Himmel  ist  eine  Ekstase«,  ja,  aber  eine  »Eksta- 
se  der  Mathematik,  und  das  Unendliche,  das 

nur  das  Unvollkommene  ist,  hat  dort  keinen 

Platz« .  Claudel  beweist  gerade  in  solchen  Aus- 
spriichen,  wie  sehr  er  Franzose  ist  und  jene 

»Angst  vor  dem  Zufall«  teilt,  die  er  selbst  ein- 

mal  als  einen  Grundzug  des  franzôsischen 

Tempéraments  bezeichnet  hat.  Die  Welt  ist 

fur  ihn  unerschopfHch,  aber  doch  geschlossen, 

endlich,  vollkommen;  sie  ist  geordnet,  und 
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ailes  »stimmt«  in  ihr.  Das  lateinische  Lebens- 

gefiihl  in  seiner  spezifisch  franzôsischen  Aus- 
pragung  ist  in  ail  diesen  Aufierungen  ganz 

unverkennbar .  Rivière  gegeniiber  hat  Claudel 

cinmal  bekannt,  daô  seine  Théorie  hier  gewisse 

Liicken  habe .  Fiir  uns  kommt  es  hier  nicht  dar- 

auf  an,  ob  dièse  Philosophie  in  allen  Punkten 

»richtig«  ist,  sondern  allein  darauf,  die  Haltung 
und  den  Glauben  Claudels  ins  Licht  zu  setzen; 

nicht  darauf,  zu  sehn ,  ob  die  Formel:  »die  Un- 

ordnung  in  der  Welt  ist  nur  relativ,  sie  betrifft 

nicht  die  Existenz,  sondern  nur  die  Modalita- 

ten« ,  dem  Mysterium  iniquitatis  gerecht  wird , 
sondern  allein  darauf,  zu  sehn ,  daû  fur  Claudel 

die  Siinde  als  die  grofie  Stôrung  da  ist.  Und  da 

ist  freilich  zu  sagen,  dafi  sie  in  einer  ganz  uner- 
hôrten  Furchtbarkeit  da  ist,  und  dafi  uns  dieser 

Dichter  nichts,  auch  das  Entsetzlichste  nicht, 

erspart .  Nirgends  oiFenbart  sich  die  Hârte  Clau- 
dels furchtbarer  als  hier.  Dieser  Dichter  ist  ganz 

unsentim entai,  und  er  schenkt  uns  nichts .  Nir- 

gends wird  bei  ihm  das  greuhche  Elend  der  Welt 

verhûllt,  nirgends  die  Furchtbarkeit  der  Siinde 

und  ihrer  Folgen  vertuscht  oder  zugedeckt. 
Ein  Teil  des  dichterischen  Werkes  Claudels  hat 

kein  anderes  Ziel,  als  eben  dièse  Welt  der  Sûn- 
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de  zu  oftenbaren .  Das  Drama  ist  die  dichteri- 

sche  Form ,  in  der  das  menschliche  Leben  —  in 
der  dunkeln  Realitat  seinem  Sinn  nach  meist 

unerkennbar  —  in  seiner  tiefen  Bedeutsamkeit 

»erscheint«  und  sichtbar  wird,  jenes  mensch- 

liche Leben,  in  dem  die  Sunde(»ma,lum  ut  in  plu- 
ribus  in  specie  humana«)  darin  ist.  Martha  im 

»Tausch«  muû  den  letzten  Tropfen  der  Bitter- 

keit  und  Enttauschung  trinken  und  in  den  Ta- 

schen  des  toten  Louis  Laine  noch  das  abge- 

leugnete  Siindengeld  fînden  ;  Sygne  mu6  so 

zerbrochen  werden,  dafi  sie  gerade  nur  noch 

die  letzte,  fur  menschliche  Augen  ihrem  Sinn 

nach  kaum  durchdringliche  Geste  des  Gehor- 
sams  und  der  Ergebung  zu  machen  vermag 

(»nicht  Heilige  woUte  ich  darstellen,  sondern 

schwache  Menschenwesen,  die  der  Gnade  be- 

durfen«).  Das  Wesen  der  Siinde  liegt,  wie  ge- 
sagt ,  fur  Claudel  im  »Tausch« .  In  der  Sûnde 
setzt  der  Mensch  sich  zuletzt  an  die  Stelle  Got- 

tes  ;  darum  ist  jede  Siinde  Anmal3ung  einer 

gôttUchen  Souveranitat ,  sie  ist  ein  Gottes- 
Raub. 

»Nimm  an,  es  habe  dir  einer  Geld  iiberlassen. 

Ich  sage  zu  wenig.  Nimm  an,  du  gibst  deine 

einzige  Tochter 
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Einem  Bettler  zur  Frau,  und  er  steckt  sie  in 

ein  Bordell.  Das  sagt  nicht  genug. 
Nimm  an, 

Auf  wunderbare  Weise  habe  ein  Mensch  sein 

eigenes  Leben  in  deine  Hand  gelegC.  Doch  dies 

ist  noch  weniger  zu  begreifen.« 

Aile  Analogien  bleiben  hinter  dem  grausamen 
und  furchtbaren  Tatbestand  zuriick.  Die  Siinde 

ist  wirklich  Gottes  -  Raub . 

»Das  Geschôpf, 

Im  Anblick  des  ihm  ûberlassenen  Wesens, 

vergrifl- sich  daran: 
Es  machte  sich  selbst  zum  Zweck,  und  dies 

war  der  erste  Raub  und  die  erste  Schandung . . 

Ein  Teil  der  Gottheit  wurde  gestohlen.« 
Der  Mensch  hat  die  RoUen  vertauscht  und  sich 

selbst  zum  Zweck  gemacht.  »Durch  einenMen- 
schen  ist  die  Siinde  in  die  Welt  gekommen.« 

»Er  starb,  und  seinem  Tode  entsprofiten  die 
Tausend  und  aber  Tausend.«  Wenn  Gott  aber 

nicht  mehr  das  Haupt  ist,  dann  fehlt  den  Ghe- 
dem  der  Zusammenhang,  und  die  Welt  wird 

zum  Chaos,  denn  die  Einheit  und  Einigkeit 

Gottes  ist  das  Prinzip  ihrer  Ordnung;  der  Ab- 

fall  von  diesem  Prinzip  iiberantwortet  sie  un- 
weigerhch  der  Auflosung.  Claudel  erinnert  in 
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seiner  Abhandlung  »iiber  die  Gerechtigkeit«  an 
ein  Wort  Chestertons:  »die  Welt  ist  voU  von 

verriickten  christlichen  Wahrheiten«  und  fahrt 

dann  fort:  »Verruckt  sein ,  heifit  den  Kopf  ver- 
loren  haben.  Eine  Wahrheit,  die  nicht  mehr 

in  Beziehung  zum  Haupt,  zum  Prinzip  steht, 

ist  eine  ver-riickte  Wahrheit;  die  Welt  hat  ûber 

die  Kleider  Christi  das  Los  geworfen  und  sie 
unter  sich  verteilt.«  Uberali  sind  noch  Fetzen 

dieser  Wahrheit  da,  aber  das  Ganze  ist  ein  Cha- 

os. Neben  den  Optimisten  Claudel  tritt  hier 

der  Pessimist ,  der  die  Tragôdie  der  modernen 

Welt  geschrieben  hat  in  seiner grofien Trilogie: 

»Der  Bûrge« ,  »Das  Harte  Brot«  und  »Der  er- 
niedrigte  Vater« .  Dieser  grofien  Trilogie  ging 

schon  voran  »Goldhaupt«  und  »Die  Stadt«. 

Lala's  Prophétie  von  der  auf  den  Menschen  zu 
griindenden  Stadt  ist  ein  utopischer  Traum,  weil 

dièse  Stadt  gottlos  und  darum  haldos  ist.  Der 

isolierte  Denker  (Besme)  und  der  eigensûchtige 

Tâter  (Avare)  bringen  nur  den  Tod;  das  Ende 

ihrer  Miihe  ist  Auflôsung,  Zusammenbruch, 

Révolution.  Dièse  gottlose  Welt  ist  eine  Welt,  in 

der  es  keine  Bestandigkeit  mehr  gibt  :  das  Sakra- 
ment  der  Ehe  ist  ersetzt  durch  den  auf  dem  freien 

Willen  beruhenden  und  darum  lôsbaren  Ver- 
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trag  ;  an  Stelle  von  Autoritat  und  Glaube  herr- 

schen  vernûnftige  Berechnung  und  -willkurli- 
ches  Gesetz;  man  befîehlt  nicht  mehr,  sondern 

macht  Gesetze;  aile  AbstuRmg  der  Menschen 

ist  aufgehoben  durcti  das  platte  Nivellement  der 

Gleichheit;  aile  Werte  sind  nur  noch  »Preise«  ; 

die  Gesellschaft  ist  ein  Handelsuntemehmen, 

in  dem  das  Soll  und  das  Haben  sich  im  Gleich- 

gewicht  halten;  an  die  Stelle  des  freien  Schen- 

kens  und  des  freien  Empfangens  ist  die  »Betei- 
ligung«  getreten  und  der  vertragUch  geregelte 

Anspruch  —  »es  gibt  keine  Gratuitat  mehr  un- 
ter  den  Menschen^,  und  damit  ist  ihnen  das 

Gottlichste  genommen .  Die  Welt  ist  entgôtt- 

licht,  weil  sie  von  ihrem  Ursprung  abgefallen 

ist.  Um  die  ganze  Furchtbarkeit  dièses  Abfalles 

deutlicti  zu  machen,  stellt  derDichter  dieser  ent- 

gotteten  Welt  im  Gegenbild  noch  einmal  die 

gottgebundene  Welt  gegeniiber  in  Sygne  de 
Coufontaine,  die  noch  einmal  inmitten  einer 

chaotischen  Verwiistung  jene  andere  versunke- 
ne  Welt  reprasentiert ,  die  Welt  der  Treue,  der 

Kraft,  der  Hingabe,  der  Giite,  des  Glaubens  — 
und  des  Opfers. 

Auch  Paul  Claudel  wird  nicht  zôgern,  das  Wort 

Biaise  Pascals  zu  unterschreiben:  »Die  ganze 
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Welt  predigt  uns  einen  verlorenen  Gott  und 

eine  gef aliène  Schopfung«.  Auch  ihm  hat  das 

Kreuz  die  Sûnde  ofFenbar  gemacht;  auch  fiir 
ihn  steht  das  Kreuz  in  der  Mitte  der  Welt,  aber 

das  Kreuz  als  Zeichen  des  Sièges  und  der  Herr- 

lichkeit  und  als  OfFenbarung  der  unermefili- 
chen  Liebe  Gottes .  »Ein  Teil  der  Gottheit  wur- 

de  gestohlen,  wer  gibt  nun  Gott  an  Gott  zu- 

ruck?«  fragt  derDàmon  derUnterwelt  im  »Ru- 
hetag«  den  Kaiser;  und  er  belehrt  ihn:  »Wie 

ein  abgehauener  Stumpf  sich  nicht  mehr  an  sei- 
nen  Knochen  fiigt,  so  ist  der  heilige  Himmel 

unwiderruflich  vom  Abgrund  geschieden.« 

Unwiderruf  lich  ?  Nein  :  aber  die  Restitution  ge- 
schieht  allein  durch  die  Substitution  (Coeuvre). 

Man  spiirte  schon  in  den  Gleichnissen  des  »Ru- 
hetages«  die  Nàhe  Anselms  von  Canterbury. 

Die  unbegreifiiche  Liebe  des  Vaters  liefi  das 

Wort  f  leisch  werden,  und  »nie  wird  die  Mensch- 

heit  das  Angesicht  vergessen  kônnen,  das  in  das 

Schweifituch  der  Veronika  sich  eingedriickt 

hat«.  Im  Wort  (Verbum  mit  Majuskel!)  hat 

der  Satz  wieder  seinen  Sinn;  durch  die  Fleisch- 

werdung  des  Wortes  sind  die  Glieder  wieder 

zumLeibgefugt.  Der»Tausch«  ist  ersetzt  durch 

die  »Kommunion«  (Die  Stadt).    Der  Kaiser, 
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der  aus  derUnterwelt  heimkehrt(Ruhetag)trâgt 
in  seinen  Handen  »das  Zeichen  der  Herrschaft 

und  des  Heils  ! 

Den  hehren  Schnittpunkt ,  wo  sich  durch 

Menschenvermitdung  Himmel  an  Erde  schlieût, 

Das  Urteil  zwischen  dem  Rechten  und  Lin- 

ken,  die  Scheidung  des  Hohen  vom  Tiefen .  Die 

Hingabe,  das  Opter! 

Die  heilige  Mitte,  den  Mittelpunkt,  von  dem 

gleichmaûig  die  vier  Strahlen  ausgehn,  den  un- 
sagbaren  Punkt!« 
So  ist  das  Kreuz  wirklich  bei  Claudel  da,  aber 

als  Zeichen  der  Herrlichkeit  und  des  Sièges. 

»Das  Kreuz  ist  das  Leid«,  sagt  Pensée  im  »Er- 

niedrigten  Vater«;  »es  ist  die  Erlôsung«,  ervvi- 
dert  ihr  Orian.  Die  Gnade  ist  fiir  Claudel  wie 

fur  Paulus,  dessen  Namen  er  tragt,  »ûber- 

schwenglicher«  als  die  Schuld;  und  Jésus  Chri- 
stus  ist  ihm  wie  dem  Paulus  »der  Friede«.  Durch 

die  Erlôsung  ist  die  Welt  wieder  in  Ordnung 

gekommen.  Ailes  hat  wieder  seinen  Platz,  denn 

ailes  hat  wieder  eine  letzte  urbildliche  und  prin- 
zipielle  Bezogenheit  auf  Gott.  In  Christus  hat 

Gott  dem  Ail  wieder  das  Haupt  gegeben,  wie 

Paulus  an  die  Epheser  schreibt,  in  einer  Formu- 
Uerung,  die  den  letzten  und  tiefsten  Sinn  jenes 
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von  Claudel  ubernommenen  Satzes  Chestertons 

wie  ein  Blitzlicht  beleuchtet.  Die  Ordnung  ist 

wiederhergestellt  durch  das  Opfer,  das  immer- 
fort  in  der  Kirche  erneuert  wird  in  der  heiligen 
Messe.  Darum  ist  das  Priestertum ,  wie  es  in 

»La  Messe  là-bas«  heifit,  der  »Ordo  par  excel- 

lence, in  welchem  der  ganze  Leib  sich  organi- 
siert«;  es  ist  »die  Bindung  und  der  Zement«  in 
seiner  Mittlerschaft:  zwischen  Gott  und  den 

Menschen.  In  der  sakralen  Ordnung  aber  ist 

das  Urbild  aller  menschiichen  Ordnung  iiber- 

haupt  gegeben  (Coeuvre),  denn  Gemeinschaft 

unter  den  Gliedern  gibt  es  nur  dann,  wenn  die 

Gemeinschaft  mit  dem  Haupt  gegeben  ist.  Dar- 
um bildet  sich  aile  Gemeinschaft  von  Gott  her, 

und  die  Kirche  ist  fiir  Claudel  das  Prinzip  aller 
menschiichen  Gemeinschaft.  Das  katholische 

Credo ,  das  Claudel  zuerst  durch  den  Mund  des 

Coeuvre  ausgesprochen  hat,  wird  zur  Magna 
Charta  aller  menschiichen  Sozietat.  »So  wurde 

die  Stadt  geboren  aus  der  Kirche,  eng  an  ihre 

Seite  geschmiegt  und  wie  unter  den  Armen  einer 

Eva  von  Stein«  (Art  poétique).  Claudel  weifi 
um  die  Siinde;  er  weiô  um  das  Kreuz,  aber  um 

das  Kreuz,  an  dem  der  Schuldbrief  zerrissen 

flattert;  und  weil  er  um  das  Kreuz  weiû  und  um 
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die  geschehene  Erlosung,  darum  ist  seine  Freu- 
de  so  tief  und  sein  Gliick  so  unausschôpf  bar. 
Sein  Giaube  an  die  Harmonie  der  Welt  ist  keine 

Flucht  aus  der  Wirklichkeit  —  denn  wer  hat 

dièse  harter  gesehn  und  brutaier  dargestelit  ais 

er?  — ,  sondern  es  ist  gerade  die  Bejahung  der 

voUen  und  ganzen  Wirklichkeit.  Claudel  kann 

die  Welt  nicht  anders  sehn  als  mit  den  Augen 
des  Glaubens,  und  da  sieht  er  die  in  Gnade  von 

Gott  wieder  angenommene,  die  resrituierte 

W^elt.  Dunkel  und  chaotisch  ist  die  Welt  nur 

dem  unerlôsten  Menschen,  der  vor  ihr  ein  Grau- 

en  und  eine  Angst  empfindet  wie  Cebes .  Sein 

Auge  ist  krank ,  und  darum  ist  auch  der  ganze 

Leib  in  Dunkel  gehûllt;  der  Einfalt  des  Glaubi- 

gen  aber  wird  »jede  Kreatur  zum  Spiegcl  des  Le- 
bens«  (Imitatio  Christi).  Dieser  Giaube  aber 

griindet  in  dem  Worte  Gottes.  »Du  hast  es  ge- 
sagt«,  so  kehrt  es  immer  wieder.  »Du  hast  es 

gesagt,  dafi  ich  dein  Fleisch  essen  darf.  Es  steht 

geschrieben.  Ich  habe  es  nicht  erfunden.War- 
um  soll  ich  einen  Augenblick  zweifeln ,  da  dein 

Wort  so  klar ist?  Du  ganz  allein,  o  mein Gott  — 

ich  habe  nichts  damit  zu  tun  —,  bist  verant- 

worthch  fiir  dièse  Ungeheuerlichkeit ...  ein  an- 
derer  rr.ag  fînden,  da6  dein  Joch  schwer  ist; 
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ich  habe  stets  nur  deine  Giite  und  nie  deine 

Strenge  gekannt.  Ich  halte  deine  Hand  in  mei- 
ner  Hand,  ich  weifi,  dafi  du  mein  Erloser  bist, 

und  ich  werde  lachen  an  meinem  letztenTag... 

o  gib  mir  zu  essen  dein  Brot,  und  weder  die 
Menschen  noch  die  Hôile  noch  Gott  seibst  ver- 

mag  mir  zu  entreifien  deinen  Leib,  den  ich  zwi- 
schen  meinen  Zâhnen  halte  !« 

Das  Kreuz  ist  das  Zeichen  derErlôsung.  Es  gibt 
nicht  den  Wein  der  Freude,  es  sei  denn,  daô  die 

Traube  gekeltert  werde.  »Wir  wollen  das  Leid 

nicht«,  sagt  Pensée,  und  wiederum  antwortet 
Orian:  »Ihr  wollt  aiso  die  Freude  nicht.« 
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SYMBOL  UND  WORT 

Verho  gemtt  verhtim  habent. 

Von  alleu  Dingen  biti  ich  Zeicheu ,  Teil 

utid  Opfergabe . 





SYMBOL  UND  WORT 

»„POESIE  IST  THEOLOGIE",  SAGTBOCCAC- 
cio  in  seinem  Kommentar  zur  Gôttlichen  Ko- 

môdie.  Ontologie  ist  vielleicht  das  richtigeWort, 

denn  die  Poésie  geht  auf  die  Wurzeln  der  Er- 
kenntnis  des  Seins. «  Claudel  wiirde  zu  diesem 

Satze  von  Charles  Maurras  sich  riickhaltlos  be- 

kennen  ;  denn  auch  fiir  ihn  geht  die  Poésie  auf 

»Erkenntnis«,  die  Kunst  ist  ihm,  wie  er  an  Bi- 

vière  schreibt,  »einvielfaltigesMittel  zu  begrei- 
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fen«  und  zwar— das  ist  dasWesendiche,  sie  von 
aller  andem  Erkenntnis  Unterscheidende  — 

»durch  neue  Schopfung«.  Er  wiirde  aber  auch,  da 

ihm  derInbegrifFdes  Seins  der  personliche  Gott 
ist,  BoccacciosWort  zu  dem  seinen  machen,  da6 

Poésie  »Wort  von  Gott« ,  da6  sie  Théologie  ist. 

Dichtung  ist  wie  aile  Kimst  iiberhaupt  Schôp- 
fung;  das  heifit,  sie  ist  nicht  Wiederholung  und 

Nachahmung  der  einmal  geschafFenen  Schop- 
fung,sondemWiederliolungundNacliahmung 

des  schopferischen  Aktes  Cottes  selbst.Wenn 

man  von  der  Kunst  als  elner  Nachahmung  der 

Natur  spricht  —  so  wie  es  viele  Kiinstler  selbstge- 

tan  haben  — ,  so  heifit  das  nicht  :  Kunst  ist  Repro- 

duktion ,  Kopie  der  Natur,  sondern  :  sie  ist  Nach- 
ahmung der  wirkenden  Krâfte  der  Natur  selbst, 

so  wie  schon  Thomas  sagt:  »Ars  imitatur  na- 
turam  in  sua  operatione.«  Claudel  spricht  in 

der  »Art  poétique«  denselben  Cedanken  aus: 
»Unsere  Werke  und  ihre  Mittel  unterscheiden 

sich  nicht  von  denen  der  Natur.«  In  der  gro- 
fien  Ode  »Die  Musen«  wird  der  Dichter  be- 

sungen  als  der  »Vollender«  der  Schopfung.  Er 

wiederholt  das  Schôpferische  »Es  werde«  Cot- 
tes »wie  ein  kleines  Kind,  das  buchstabiert  : 

„Es  sei"«. 
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»Wenn  du  redest,  o  Dichter,  und  in  kôst- 

licher  Aufzahlung 

Von  jedem  Ding  den  Namen  aussprichst, 

Wie  ein  Vater  es  geheimnisvoll  in  seinem  Ur- 
wesen  nennst,  da  du  ja  einst 

An  seiner  Schôpfiing  teilnahinst,  also  hilfst 
du  mit  an  seinem  Bestehn  ! 

Jedes  Wort  eine  Wiederholung!« 
Der  Dichter  »buchstabiert«  die  Welt,  aber  dièses 

Lesen  ist  wie  aile  Erkenntnis  ein  schôpferischer 
Aktus:  der  Blick  des  Schauenden  erst  »verleiht 

den  Dingen  Wirkung«.  Das  Geheimnis  der 

Dichtung  ist  das  Wort,  und  zwar  das  schopfe- 

rische  (»poietische«)  Wort.  »IndemgeschafFe- 
nen  Wort  hat  Gott  uns  aile  Dinge  gegeben«, 

heiôt  es  in  der  Ode  »La  Maison  fermée«  ;  aber 

gerade  da  wird  das  geschafFene  Wort  auf  das 

ungeschafteneWort  bezogen  :  »Im  ungeschafïe- 

nenWort  hat  Gott  sich  selbst  den  Menschen  ge- 

geben.«  In  diesem  Riickgang  auf  das  schopfe- 

rische  Wort  Gottes ,  in  der  metaphysischen  Bin- 
dung  des  dichterischen  Wortes  geht  Claudel 

schon  in  der  »  Art  poétique«  iiber  Mallarmé  hin- 

aus;  die  »Art  poétique«  ist  fiir  ihn  primar  und 

ursprûnglich  »ars  poetica  mundi«.  Das  ge- 

schafFene Wort  kann  darum  allein  schôpferisch 
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sein ,  \veil  es  Abglanz  des  imgeschaffenen  Wor- 
tes  ist.  Wie  durch  das  Verbum  das  Weltall  erst 

seinen  Sinn  gewinnt  (und  der  Satz  durch  das 

verbum),  so  hat  auf  der  andem  Seite  das  ge- 
schaffene  Wort  seine  >.poierische«  Kraft  erst 

durch  das  ungeschafFene,  und  es  gilt  auch  hier 
das  somit  in  dreitachem  Sinn  von  Claudel  oft 

wiederholte  Wort:  »Qui  retire  le  Verbe,  dé- 

truit la  parole. «  Der  Poietes  ist  Gott,  und  das 

Poiema  ist  die  Welt.  »Im  Anfang  war  das  Wort, 
und  das  Wort  war  bei  Gott.  Und  Gott  war  das 

Wort.  Und  ailes  ist  durch  dasselbe  gemacht 

\vorden«  (Joh.i);  das  Wort  ist  das  schopfe- 
rische  Prinzip  der  Welt,  es  ist  Logos  poietikos. 

Der  Hebraerbrief  spricht  denselben  Gedanken 

aus  wie  das  Evangehum  des  Johannes  :  »Durch 

ihn  hat  er  auch  das  Weltall  geschaffen;  er  ist 
ein  Strahl  seiner  Herrhchkeit,  das  Abbild  seines 

Wesens .  Er  tràgt  das  Weltall  durch  sein  màchti- 

ges  Wort<<  (Kap.  I).  Das  »Wort«  ist  Ausdruck, 

Abglanz,  Abbild  und  Spiegel  des  ewigen  Va- 

ters  und  zugleichUrbild  und  Energie  aller  schop- 

ferischen  Gestaltung  der  Welt  ;  es  ist  das  geisti- 

ge  Prinzip  der  schôpferischen  Formung  aller 

Wesenheiten  im  Schopflingsplan  Gottes.  Das 

»Won«  hat  also  —  wie  die  chrisdiche  Speku- 
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lation  von  den  Vatem  an  dargelegt  hat  —  nicht 

bloû  eine  Beziehung  zum  Vater,  sondem  auch 

eine  Beziehung  zu  den  Kreaturen  als  deren  for- 

ma exemplaris.  Es  ist  verbum  expressivum  et 

operativum.  Es  enthàlt  nach  der  Lehre  des  hei- 
ligen  Thomas  den  Grund  und  Sinn  ailes  von 

Gott  GeschafFenen,  so  wie  der  Kûnsder  in  der 

Konzeption  seines  Geistes  die  Griinde  und  den 

Sinn  seiner  kiinsderischen  Schopfungen  erfalSt. 

Man  sieht,  wie  hier  bei  Thomas  die  Beziehung 

zwischen  dem  ewigen  Wort  Gottes,  das  ailes 

geschaffen  hat,  und  dem  »poietischen«  Wort 

des  Dichters  betont  wird,  das  eben  in  analoger 

Weise,  da  es  Wort  des  nach  Gottes  Bild  und 

Gleichnis  geschafFenen ,  mit  Freiheit  begabten 

Menschen  ist,  ein  wahrhaft  schôpferisches  Wort 

zu  sein  vermag:  die  kiinstlerische  Vorstellung 

und  Gestaltung  kann  Gleichnis  und  Bild  des 

schôpferischen  Aktes  Gottes  werden,  Aveil  sie 

in  gewisser  Weise  an  dieser  schôpferischen 

Tatigkeit  Gottes  tcil  hat. 

»In  dem  Wort  hat  Gott  den  Menschen  aile  Din- 

ge  geben  kôrmen.«  Das  Wort  ist  die  geheimnis- 
volle  Macht,  die  uns  erlaubt,  das  Sein  zu  »be- 

greifen« .  Poésie  ist  Ontologie  ;  denn  das  ist  die 

wesenthche  Aufgabe  des  Dichters,  unsdieWelt 103 
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begreiflich  zu  machen .  Seine  Funktion  ist  nicht, 

wie  Max  Scheler  einmal  sehr  richtig  gesagt  hat, 

seine  inneren  Erlebnisse  schon  und  grofi  auszu- 

sprechen  —  was  gehn  dièse  innern  Erlebnisse 
uns  schliefilich  an  !  — ,  sondern  vorzustoôen  in 

das  Reich  der  Seele  und  gleichsam  Entdecker  zu 
sein  in  diesem  Reiche.  Die  Dicliter  sind  es,  »die 

neue  Furchungen  und  Gliederungenin  die  Auf- 
fassung  des  Stromes  hineinziehn  und  es  so  dem 

aufriehmenden  Geiste  erst  zeigen,  waswirer- 
leben . . .  Das  ist  j  a  die  Mission  aller  echten  Kunst  : 

weder  Gegebenes  zu  reproduzieren,  was  ûber- 
fliissig  wiire ,  noch  in  subjektivem  Phantasiespiel 

etwas  zu  erschaifen,  was  ephemer  und  notwen- 

dig  fiir  aile  andern  ganz  gleichgiilrig  sein  miiô- 
te ,  sondern  vorzustoôen  in  das  AU  der  Au6en- 

welt  und  der  Seele,  um  hier  Objektives  und 
Seiendes  sehn  und  erleben  zu  machen...  Die 

Geschichte  der  Kunst  ist  in  diesem  Betracht  ein 

sukzessiver  Eroberungszug  in  die  anschauliche 

Welt,  und  zwar  in  die  Innen-und  Aufienwelt«. 
Fast  bis  aufs  Wort  kehrt  dieser  Gedanke  bei 

Claudel  wieder.  Dichter  sind  auch  fiir  ihn  Ent- 
decker und  Eroberer  :  Casar  und  Alexander  sind 

als  Eroberer  die  symbolischen  Gestalten ,  die  im- 
mer  wieder  berufen  werden;  dann  Adam,  der 
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den  Garten  der  Wonne  durchschreitet  und  die 

Dinge  begreift,  indem  er  sie  herausgreift  aus 
dem  Universum  und  einzeln  bei  ihrem  Namen 

nennt.  Der  Dichter  stelit  fest,  daS  die  Dinge  da 
sind,  und  dafi  sie  an  iiirem  Platz  sind.  Aile 

Kunst  ist  also  wesentiich  »apodiktisch«  :  sie 

zeigt  die  Dinge  auf  und  bringt  sie  dadurch  der 
Menschheit  erst  zum  Bewufitsein .  Erst  dadurch, 

dafi  der  Dichter  sie  benannt  hat,  sie  aus  dem 

gro6en,  ungeschiedenen  Strom  des  Erlebens 

herausgegrifFen,  abgegrenzt  und  geformt  hat, 

erst  dadurch  ̂ verden  sie  dem  bloderen  Auge 

sichtbar.  Der  Dichter  hat  also  »nicht  eine  spezi- 

elle  Aufgabe  wie  ein  Bàcker,  sondern  eine  all- 

gemeine  :  wie  eine  Turmuhr  zum  Beispiel«.  Da- 
durch ,  dafi  sein  Auge  die  Dinge  sieht  und  sein 

Mund  sie  benemit,  gewinnen  sie  ihren  >.Sinn« 

und  jene  Ewigkeit,  die  sie  von  Gott  reklamie- 
ren.  Das  Wort  ist  nicht  eine  Wiederholung, 

sondern  ein  geistiges  Bild  des  Dinges,  das  sei- 

nen  »Sinn«,  seine  Intention  ausspricht,  das  sagt, 

was  das  Ding  »sagen  will«,  aber  nicht  sagen 

kaiin.  Aus  solchen  Formulierungen  spricht  bei 

Claudel  der  GeistMallarmés.  Das  Wort  gibt  den 

Rhythmus,  das  innere  Gesetz,  die  Form  der  Din- 

ge und  des  Weltalls  wieder  ;  das  Wort,  das  >»den 
105 
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Tod  ausschliefit« ,  verleiht  den  Dingen  eine  Art 
»Unsterblichkeit« ,  und  so  erlost  der  Dichter 

durch  sein  Wort  die  Dinge ,  die  schweigend 

und  zitternd  warten,  dafi  ihr  dunkies  und  dump- 
fes  Streben  in  ihm  helle  Erkenntnis,  Bild  und 

Wort  werde,  wie  es  der  Deutsche  EichendorfF, 

der  gleich  wie  Claudel  sehrTiefes  iiber  das  Ge- 
heimnis  des  Wortes  gesagt  hat,  in  schlichter 

Einfalt  ausspricht: 
»Den  blôden  Willen  aller  Wesen, 

Im  Irdischen  des  Herren  Spur, 
Soll  er  durch  Liebeskraft  erlôsen , 

Der  schône  Liebling  der  Natur, 

Drum  hat  ihm  Gott  das  Wort  gegeben , 
Das  kiihn  das  Dunkelste  benennt.« 

Das  dichterische  Wort  ist  nicht  Mittel  der  Ver- 

standigung  wie  die  Sprache  des  gesellschaft- 
lichen  Lebens,  sondern  es  ist  Mittel  der  Er- 

kenntnis :  es  deckt  das  innerste  Wesen  des  Din- 

ges  auf,  das  heifit:  es  sagt,  was  das  Ding  zu  in- 
nerst  ist.  Gewiô  liegt  hier  die  GeFahr  nahe, 

dalJ  ein  Dichter  aus  der  Leidenschaft  der  Er- 

kenntnis heraus  in  subjektivistischer  Willkur 

etwas  in  die  Dinge  hineintragt  und  hineindeu- 
tet  und  so  nur  eine  Allégorie  schaftt;  aber  man 

wird  sagen  diirfen,  daû  Claudel,  so  nahe  er 
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auch  einem  individualistischen  Symbolismus 

einmal  gestanden  hat ,  den  Gefahren  dieser  sub- 

jekdvisdschen  Deutungen  im  grofien  und  gan- 

zen  entgangen  ist  —  nur  selten  einmal  vergreift 

sich  hier  Claudel  und  »materialisiert«  das  Sym- 

bol in  einer  kaum  noch  ertraglichen  Brutalitat , 

wie  in  jener  Szene,  in  der  im  »Erniedrigten  Va- 
ter«  der  Pensée  das  in  einem  Blumenkorb  ver- 

steckte  Haupt  Orians  iiberreicht  wird .  Wenn 

Claudel  das  Geheimnis  der  Dinge  zu  deuten 

versucht,  dann  deckt  er  wirklich  in  einer  tiefen 

Erkenntnis  das  verborgene  \\'esen  der  Dinge 
auf:  er  spricht  das  dem  Ding  eigene  Wesen, 

die  ihm  immanente  Geste  im  Wort  aus  ;  so  deu- 

tet  sein  dichterisches  Wort  in  tief  eindringen- 
der  Erkenntnis  das  Geheimnis  des  Leibes,  des 

Baumes,  des  Meeres,  des  Wassers,  des  Windes, 

des  S  teins  und  der  Rose .  Ailes  ist  ihm  eine  Hié- 

roglyphe des  schopferischen  Geistes  Gottes,  die 
der  Dichter  zu  lesen  berufen  ist;  aber  wenn  er 

so  die  tiefe  Bedeutsamkeit  der  Dinge  aufdeckt, 

dann  tut  er  es  als  einer,  dem  erst  die  OÔ'enba- 
rung  das  geistige  Auge  auch  fiir  die  Geheim- 
nisse  der  Natur  geôffnet  hat:  vom  »Geist«  aus 

deutet  sich  ihm  das  »Wasser«,  vom  Kreuz  aus 

der  Baum,  von  der  Erlôsung  aus  die  Schopfung; 
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denn  die  ganze  Welt  ist  ein  Znsammenhang, 

und  die  Weltgeschichte  ist  nichts  anderes  als 

die  OfFenbarung  des  gotdichenWeltplans  :  aper- 
itur  quod  clausum  erat  et  cognoscitur  quod 

iatebat  (S.  Aug.).  Claudel  kônnte  jenes  unbe- 
schreiblich  tiefe  Gedicht  von  Francis  Jammes  aus 

den  »Gebeten  der  Demut«  gewidmet  sein: 

»Die  Taube,  die  den  Olzweig  hait, 

Das  ist  die  Jungfrau ,  die  den  Frieden  bringt 
der  Welt. 

Das  Osterlamm,  das  man  zur  Schwelle  trâgt, 
Wird  einst  zum  Lamme ,  das  ans  Kreuz  man 

schlàgt. 
Nur  Stiick  um  Stûck  wird  das  Geheimnis 

ofFenbar. 

Der  brennende  Busch  ertonte,  ehe  Piingsten 
war. 

Vor  Noahs  Arche  schwamm  die  Kirche  auf 

der  Wasserflut, 

Und  Noah  schwamm  darauf ,  eh  Moses  drii- 

ber  hat  geruht; 

Moses  war  iiberm  Wasser,  ehe  denn  Sankt 
Peter  war: 

Von  Stunde   zu  Stunde  reiner  macht  das 

Licht  sich  ofFenbar.« 

Der  Dichter  sieht  ia  nicht  bloû  die  einzelnen 
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Dinge,  sondern  gerade  die  Zusammenhange  ; 
er  sieht  das  Ganze,  in  dem  erst  das  Einzeine 
seine  Stelle  und  seinen  »Sirm«  hat.  »Die  Farbe 

ist  ein  Leiden  des  StofFes«,  so  fafit  in  der  »Er- 
kenntnis  des  Ostens«  Claudel  in  einer  Betrach- 

tung  iiber  die  japanische  Maierei  seine  Gedan- 

ken  zusammen,  »  sie  vereinzelt  bei  jedem  Gegen- 
stand  seine  Teilnahme  an  der  gemeinsamen 

Quelle  der  Herrlichkeit  :  die  Zeichnung  aber 

driickt  die  jedem  Wesen  eigene  Spannkraft, 
seine  Tatkraft ,  seinen  Ablauf,  seinen  Tanz  aus. 

Wenn  die  eine  seinen  Plan  im  Weiten  ofFen- 

bart,  so  ist  die  andere  berufen,  seine  Bewegung 

in  der  Zeit  festzuhalten .  Die  Farbe  gibt  die  Ge- 
stalt,  die  Zeichnung  die  Richtung,  den  Sinn.« 

Nicht  um  eine  neue  Welt  fur  Spanien  zu  ent- 
decken,  fuhr  Kolumbus  aus,  sondern  weil  die 

Welt  noch  nicht  »rund«,  noch  nicht  geschlos- 
sen  war,  weil  ihr  noch  etwas  fehlte.  Ihn  trieb  die 

Leidenschaft,  die  Ganzheit  zu  entdecken.  Weil 

aber  die  Welt  ein  geordnetes  Ganzes  ist,  weil 

aile  Dinge  miteinander  einen  grofien  Zusam- 
menhang  darstellen,  und  nichts  in  dieser  Welt 

isoliert  ist ,  sondern  ailes  miteinander  in  Bezie- 

hung  steht,  darum  kann  eins  fiir  das  andere 

Bild  und  Symbol  werden .  Weil  ailes  zusammen 109 
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ist,  darum  kann  es  zusammengeschaut  und  »zu- 

sammengestellt«  werden.  Die  »Metapher«,  die 

das  wesentliche  Organ  der  Claudelschen  Ars 

poetica  ist— der  Dichter  spielt  mit  den  Dingen 
»wie  ein  Kind  mit  den  Tieren  seiner  Arche«  — 

ist  fundiert  auf  dieserwesensmafiigenwechsel- 

seitigen  Beziehung  der  Dinge  dieser  Welt  zu- 
einander.  Fiir  Claudel  kann  darum  auch  im 

Gegensatz  zur  klassischen  Poetik,  der  das  »ma- 

gna  componere  parvis«  verpônt  war,  wie  fur  die 
Bibei  das  Gewôhnliche  Biid  und  Gieichnis  des 

Ungewohnlichen  werden.  Auch  tiier  steht 

Claudel  durchaus  nicht  zur  klassischen  Kunst- 

lehre,  sondern  zum  semitischen  und  (wie  Theo- 

dor  Haecker  in  einem'Aufsatz  ûber  Kierkegaard 
gezeigt  hat)  zum  germanischen  Sprachgeist. 

Man  wird  die  Abhangigkeit  von  Mallarmé  — 

»ich  mochte  das  Wort  „wie"  aus  dem  Lexikon 
streichen!«  —  und  von  Rimbaud  —  »bei  seiner 

ungeheuern  Einbildungskraft  verschwand  das 

Wort  „\vie",  und  die  beiden  Termini  scheinen 
fast  denselben  Grad  von  Wirklichkeit  zu  ha- 

ben«  —  hier  nicht  verkennen,  aber  auf  der  an- 

dern  Seite  doch  zugeben  miissen,  dafi  gerade 

die  Metapher,  wie  sie  von  Claudel  gesehn  wird, 

ihr  inneres  Recht  aus  seiner  ganzen  »Philoso- 
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phie«  empfangt.  Da  die  Welt  nun  standige 

Bewegung  und  darum  immer  neu  ist,  wird  die 

Metapher  zum  Ausdruck  dieser  immer  wah- 
renden  Schopfung,  dieser  stets  gegenwartigen 
Primitivitat  der  Welt.  Sie  ist  aiso  im  Grunde 

unwiederholbar  ;  in  jedem  Augenblick  blûht  sie 
friscii  auf .  Hier  hat  das  unbeschreiblich  Uber- 

rasciiende  von  Claudels  Bildern,  das  seiner  Dich- 

tung  den  wundervollen  Charakter  der  Naivitat 

gibt,  seinen  tiefsten  Grund.  So  oft  sich  auch 
die  Gedanken  Claudels  wiederholen ,  so  selten 
wiederholen  sich  seine  Bilder. 

»Im  Wort  hat  uns  Gott  die  Dinge  geben  kon- 
nen.«  Darum  ist  derMensch  durch  das  Wort  der 

Herr  dieser  Welt  ;  er  ver  fiigt  ûber  die  Dinge,  »  wie 
ein  Bankier  in  seinem  Biiro  in  Paris  mit  seiner 

Handschrif  t  «  verf iigt  iiber  dieGûter  dieserErde. 

Aber  das  Universum  ist  dem  Menschen  ge  geben, 
damiter  es  als Uni- versum seinem Sinnnacher- 

fiille.  Nicht  er  ist  der  letzte  Zweck  dieserWelt, 

sondern  Gott.  Der  Mensch  ist  »Zeichen,Teil  und 

Opfergabe«.  Er  »hat  dasWort«,  um  das  denDin- 

gen  immanente  Wort,  das  Wort  der  Hingabe, 

auszusprechenunddieWeltGottzurûckzuerstat- 

ten.  »Ich  soll  die  ganze  Welt  zu  ihrem  Ziele  fïih- 

ren  mit  einer  Hekatombe  von  Worten«,  spricht 
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derDichter,  der  sich  so  als  Priesterwei6,  in  der 

Ode  »La Muse  qui  estlagràce«.  Besondersschon 

fîndet  sich  dieser  Gedanke,  der  Claudels  gan- 
zes  \yerk  durchzieht,  einmal  ausgesprochen  in 
der  »  Erkenntnis  des  Ostens;<,  wo  das  Wort  eine 

»  verstandliche  Wiedergabe  des  Lebenshauches, 

ein  Bekenntnis«  genannt  \vird,  und  es  dann 

lieifit :  »  Jedes  Geschôpf ,  entstanden aus  der  Ein- 

wirkung  der  gôtdichen  Einigkeit  auf  den  un- 

endlichen  StofF,  besteht  gerade  in  dem  Bekennt- 

nis,  das  es  seinem  Schopfer  macht,  und  ist  zu- 

gleich  der  Ausdruck  des  Nichts,  woraus  es  ge- 
bildet  ist.  Dies  ist  der  Ablauf  der  Atmung  und 

des  Lebens  in  dieser  Welt,  ûber  welche  der 

mit  der  Erkenntnis  und  mit  dem  Wort  begabte 

îvlensch  zum  Priester  eingesetzt  wurde ,  damit 

er  sie  weitie  und  darbringe  und  sich  sein  eigenes 
Nichts  mit  der  Gnade  des  Seins  vereine,  in  der 

kindhchen  Hingabe  seiner  selbst,  iiebevoil  und 

wie  unter  Gatten .  «  In  derseiben  Weise  spricht 

das  Priestertum  des  Menschen  der  Engei  des 

Reiches  im  >.  Ruhetag  «  aus  : 

»Der  aller  Dinge  Erstes  ist,  der  aller  Dinge 
Grund  ist,  ist  auch  ihr  Ziel. 

Und  also  ward  der  aus  Leib  undEinsicht  be- 
stehende  Mensch 
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Eingesetzt,  um  Priester  zu  sein  in  der  Welt, 

damiter  sie  ihm  bereite,  darbringe,  opfere  und 
weihe 

Und,  die  er  empfangen  hatinseinenHanden, 
die  Welt,  ihm  wieder  zurûckerstatte.« 

Hier  wirdGroûe  und  Grenze  der  Dichtung  of- 

fenbar.  Das  Wort  reicht  hinab  ins  Metaphy- 
sische;  es  riihrtan  denewigen  GrundderDinge 

und  vermag  diesen  Grund,  die  Idée,  die  causa 

exemplaris  et  formalis  aller  Dinge  aufleuchten 
zu  lassen.  Aber  das  Wort  riihrt  nur  an  den 

Grund;  es  ergreift  ihn  nicht.  Das  dichterische 

Symbol  ist  nicht  die  Wirklichkeit  selbst,  son- 
dern  nur  ihr  Zeichen ,  wenn  auch  die  Manife- 

station ihrer  verborgenen  Form.  Das  Symbol, 

in  dem  allein  die  Wirklichkeit  selber  ergrifFen 

wird,  ist  das  Sakrament.  Rimbaud  hat  schliefi- 

lich  verzweifelt  aller  Dichtung  entsagt,  weil  er 

die  Wahrheit  ahnte,  ohne  sie  doch  ergreifen  zu 

kônnen  :  »Ich  habe  davon  getraumt ,  den  Schliis- 
selzu  dem  altenGastmahl  wieder  suchenzugehn. 
Die  Liebe  ist  dieser  Schlûssel.«  Gerade  diesem 

Bimbaud  hat  Claudel  geglaubt.  Der  Dichter 

kann  den  Menschen  Gott  nicht  geben  —  »im  ge- 

schafFenen  Wort  hat  Gott  uns  die  Dinge  geben 

kônnen ,  im  ungeschafFenen  Wort  aber  hat  er 113 
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sich  selbst  uns  geben  kônnen«  -  ,  er  mûfite  denn 
Priester  werden  wie  Coeuvre.  Die  Dichtung 

endet  in  Verzweiflung  oder  in  Anbetung:  in  der 

schweigenden  Anbetung  des  fleischgeworde- 
nen  Wortes,  des  »Lammes,  das  von  Anbeginn 

der  Welt  an  ist  geschlachtet  worden«  (Apok.) . 

114 
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Die  Frau  ist  ein  IWsprechen ,  das  t/ichf  ge- 
halten  werden  kann . 

Losch  aus  dièses  Licht,  das  înir  tiichts  vo>i 

dir  zu  sehen  erlauht  ah  dein  Antlitz. 

Die  Nacht  vergeht,  der  Tag  ersteht. 
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»GOTT,  DER  DAS  SEIN  SELBST  IST,  KANN 

einem  andem  nur  unter  der  Bedingung  die  Exi- 
stenz  verleihn,  daô  es  sich  auf  seine  Weise  von 

ihm  ausschliefiu,  heifit  es  in  der  »Art  poéti- 

que«,  auf  die  als  die  philosophische  »Dogma- 
tik«  Claudels  immer  wieder  zuriickzugreifen 
ist.  »Das  Universum  ist  nichts  anderes  als  eine 

totale  Art  und  Weise,  nicht  zu  sein,  was  ist, 

und  zu  sein ,  was  nicht  ist . . .  Gott  allein  ist  das , 
117 
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was  ist.«  Gott  ist  das  Sein;  die  Dinge  liaben  das 

Sein;  aber  dièses  ihr  Sein  ist  dem  Nicht-sein, 

aus  dem  sie  geschaften  sind,  ebenso  nahe  als 
dem  Sein,  an  dem  sie  teilliaben.  Durch  beides 

aber,  durch  ihr  Sein  \vie  durch  Nicht-sein ,  und 

zwar  durch  beides  in  eins  gesetzt,  durch  ihr 
nicht-seiendes  Sein  wie  durch  ihr  seiendes 

Nicht-sein  sind  die  Dinge  Zeugen  Gottes.  Die 

ganze  Schopfung  ist  ja  fiir  Claudel  eine  Often- 
barung  Gottes.  »Da,  wo  die  Schopfung  ist,  da 

hat  der  Schôpfer  sie  nicht  verlassen.« 
»Geist,  wahrnehmbar  den  Sinnen!  und  ihr 

auch,  Sinne,  dem  Geist  durchdringbar  gewor- 
den,  durchleuchtbar! 

Wenn  ohne  die  Stâubchen  im  Raum  der  Son- 

nenstrahl  nicht  erschiene^  und  die  Farbe  den 

Glanz  nicht  gewonne 

Ohne  das  Glas ,  das  sie  auffângt,  und  das  hem- 
mende  Ding,  das  sie  einschluckt  und  dampft, 

Wie  dann  ware  der  Geist  uns  wahrnehmbar, 

ja,  eine  Seele  der  andern  ofFen  und  wahrnehmbar 

Ohne  die  Blumen,  die  ilin  befreit  emportra- 

gen  in  ihrem  Hauch,  ohne  denWeihrauch  die- 
ser  zerschnittenen  Halme?« 

In  der  HerrUchkeit  ihres  Seins  gibt  die  Schop- 

fung Zeugnis  vom  Schôpfer.  Aber  es  kônnte 
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sein,  dafi  der  Mensch  in  ihr  seinen  Frieden 

suchte,  wenn  eben  die  Welt  nicht  vergangiich 

ware;  wenn  eben  ihr  Sein  nicht  spiirbar  und 
sichtbar  von  dem  Nichtsein  als  dem  dunkeln 

Schatten  ihres  Wesens  begleitet  ware .  Dadurch 

aber,  daô  das  Sein  der  geschopflichen  Dinge  ge- 

wissermafien  vom  Nicht -sein  her  quaiifîziert 
ist,  weisen  die  Dinge  iiber  sich  selbst  hinaus. 
Sie  reden  nicht  von  sich ,  sondern  von  einem 

andern.  Sie  verkûndigen  ein  Wort,  das  gerade 

nicht  das  ihrige  ist.  »Wenn  die  Welt  nicht  so- 

viel  von  dir  sprache ,  so  ware  meine  Selinsucht 

nicht  so  groô .  Wenn  ihre  Stimme  nicht  so  riih- 
rend  ware,  wenn  die  Dinge  nicht  soviel  von 

etwas  anderm  sprachen ,  so  waren  die  Kreatu- 

ren  keine  Frage  fiir  uns,  und  wir  wâren  in  Frie- 
den mit  der  Rose .«  Darum  aber  sind  wir  nun 

gerade  nicht  »im  Frieden  mit  der  Rose« ,  nicht 

im  Frieden  mit  der  Welt,  als  deren  Symbol  die 
Rose  bei  Claudel  immer  wiederkehrt.  So  herr- 

lich  die  Natur  ist ,  Claudel  konnte  sie  nicht  »an- 

beten«  (Magnificat),  denn  sie  ist  eben  nicht 

Gott.  Seine  Dichtung,  vor  allem  die  herrHche 

Ode  »L'Esprit  et  rEau«  wird  zu  einer  Para- 
phrase jener  berûhmten  Stelle  aus  Augustins 

Bekenntnissen  :  »Drinnen  in  meiner  Seele  strahlt 119 
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cin  Licht,  das  kein  Weltall  faut,  dort  klingen 

Melodien,  die  keine  Zeit  verschlingt,  dort  duf- 

tenWohlgerûche,  die  keinWind  verweht,  dort 

schmecken  Speisen,  deren  keine  Sattheit  satt 
wird ,  dort  lacht  ein  Gluck  vereinter  Liebe ,  dem 

ein  Uberdrufi  niclit  folgt . . .  Ich  fragte  die  Er- 
de;  sie  sagte  mir:  ich  bin  es  nicht.  Und  ailes, 

was  in  ihr  ist,  sagte  mir  das  gleiche.  Ich  fragte 

das  Meer  und  seine  Tiefe ...  ich  fragte  die  we- 
henden  Winde . . .  ich  fragte  den  Himmel  und 

Sonne,  Mond  und  Sterne;  wir  sind  dein  Gott 

nicht,  sagten  sie.  Und  zu  allen  Dingen  sagte 
ich ,  die  drauôen  vor  den  Toren  meines  Fleisches 

stehn:  ihr  sagtet  mir  von  meinem  Gott,  daô  ihr 

es  nicht  seid  ;  sagt  mir  doch  etwas  von  ihm .  Und 

sie  schrien  mit  lauter  Stimme:  er  hat  uns  ge- 

schafFen«  (Confessiones  lo,  6).  Am  eindring- 

lichsten  sagen  die  Dinge  aber  dies  ihr  »Bekennt- 
nis«  dadurch,  da6  sie  sagen:  wir  vergehn.  Das 
ist  ihr  letztes  und  tiefstes  Wort,  in  dem  sie  ihr 

Geheimnis  preisgeben  und  ihr  Wesen,  ihr  ge- 
schopf  liches  Sein  ofFenbaren  ;  im  Duft  des  Todes 
haucht  die  Rose  ihr  Geheimnis ,  ihren  »Geist« 
aus. 

»...je  mehr  es  stirbt,  je  inniger  kiindet  und 
\virbt  das  GeschafFene 
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Und  verhaucht  im  Duft  das  unsagbare  Wort 

und  gibt  sein  drangend  Geheimnis  der  Luft:!« 
DieWelt  weist  ûber  sich  selbst  hinaus .  Sie  weckt 

im  Menschen  eine  Sehnsucht,  die  sie  nicht  zu 

erfiillen  vermag.  Im  Biuhen  und  im  \"\*elken 
zeugt  die  Rose  von  Gott. 

In  der  Menschenseele  ist  ein  unstillbarer  Hunger 

nach  dem  ewigen  Leben,  eine  Selinsucht  nach 

dem  Absoluten,  die  die  Welt  einen  Augenblick 

lang  zu  erfûilen  verspricht.  Dem  Manne  er- 
scheint  als  dièse  Erfiillung  die  Frau.  Die  Rose 

ist  bei  Claudel  nicht  nur  Bild  der  Welt,  sondem 

auch  der  Frau .  Die  Frau  hat  —  wie  Martha  im 

»Tausch«  und  Lala  in  der  »Stadt«  sagen  -  ein 
Recht  auf  den  Mann,  der  »auf  dem  Bauche  das 

Siegel  seiner  Geburt  trâgt<^<.  Die  Frau  hat  ihn 
zur  Welt  gebracht,  die  Frau  fordert  ihn  zurûck. 

»Das  ist  wahr,«  sagt  Martha,  »ich  habe  dir  das 

Leben  nicht  gegeben,  aber  ich  bin  hier,  um  es 

von  dir  zuriickzufordern ,  daher  kommt  es ,  daô 

der  Mann  vor  der  Frau  dièse  tiefe  Verwirrung 

empfîndet,  ein  unruhiges  Gewissen,  \vie  wenn  er 

einem  Glâubigergegenuberstande.«  Dem  Man- 

ne aber  erscheint  die  Frau  als  die  grofie  Verhei- 

ûung,  das  grofieVersprechen;  und  sie  wird  ihm 

diegrofieEnttauschung.Nichtvielleichtdeshalb, 

121 



SECHSTES  KAPITEL 

weil  sie  ihr  Wort  bricht ,  wie  Sygne  das  Georg 

gegebene  Wort  bricht  — sie  muô  es  brechen, 

nicht  weil  sie  den  Papst  retten  muÛ ,  sondern  zu- 

ietzt  darum,  weil  Georg  ganz  zerbrochen  wer- 
den  und  auch  die  ietzte  Enttauschung  verkosten 

mu6 ,  die  ihn  freimachen  kônnte  — ,  sondern  in 
einem  viel  tiefern  Sinn  mufi  die  Frau  den  Mann 

deshalb  enttauschen ,  weil  sie  das  absolute  We- 

sen  nicht  ist.  »Es  gibt  absolut  kein  Mittel,  dir 

meine  Seele  zu  geben«,  sagt  Yse  in  der  »Mit- 
tagswende«.  NuUa  salus  hominum!  »Die  Frau 

ist  ein  Versprechen,  das  nicht  gehalten  werden 
kann.«  Dieser  Satz  kommt  immer  wieder:  in 

der  »Mittagswende« ,  in  den  Briefen  an  Rivière , 

in  der  »Stadt«.  Aber  gerade  hier  hat  er  auch 

seine  Erganzung,  jenen  Zusatz,  der  erst  den 
tiefsten  Sinn  dièses  scheinbar  so  harten  Satzes 

erschhefit:  »die  Frau  ist  ein  Versprechen,  das 

nicht  gehalten  werden  kann;  aber  meine  Gnade 

besteht  gerade  darin.«  Gerade  dièse  Enttau- 
schung ist  die  groGe  Gnade.  Gerade  dadurch, 

daô  dies  Versprechen  nicht  gehalten  wird  und 

nicht  gehalten  werden  kann,  wird  es  zur  Gnade. 

Die  Enttauschung  ist  herb  und  bitter,  aber  die 

bittere  Schale  birgt  einen  unsagbar  siifien  Kern. 

»Meine  Seele,  die  kann  ich  nicht  mit  dir  teilen, 
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und  du  kannst  mich  nicht  nehmen  und  mich 

enthalten  und  mich  besitzen. 

Jetzt  bin  ich,  wie  einer,  der  sich  wegwendet, 
du  hast  mich  verraten,  du  bist  nicht  mehr  da, 
o  Rose . 

Rose,  ich  sehe  dein  Angesicht  nicht  mehr  in 
diesemLeben! 

Jetzt  bin  ich  hier  ganz  alleinam  Rand  des  rei- 
fienden  Stromes,das  AntUtz  zurErde  gewendet 

Wie  ein  Biiûer  am  Fuôe  des  Berges  Gottes, 

die  Arme  iiberkreuzt  in  dem  Donner  der  tosen- 
den  Stimme. 

Sieh,  groûe  Tranen  fallen. 

Und  ich  bin  da,  wie  einer,  der  stirbt  und  er- 

stickt,  und  mein  Herz  krampft  sich  zusammen, 

und  meine  Seele  aufier  mir  springt  wie  ein  ge- 
waitiger  Strahl  klaren  Wassers.« 

Das  ist  das  Ende  der  Enttauschung:  die  grofie 
Klarheit. 

»0  mein  Gott,  ich  will nichts  mehr,  ich  gebe 
dir  ailes  zuriick ,  und  nichts  hat  mehr  Wert  fur 
mich, 

Und  ich  sehe  nichts  mehr  als  blofS  noch  mein 

Eiend  und  mein  Nichts  und  meine  Armut,  und 

die  sind  wenigstens  mein  ! 

Jetzt  aber  springt 
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Die  tiefe  Quelle,  es  springt  meine  schmutzig 

gewordene  Seele,  es  bricht  aus  in  einem  groGen 
Schrei  der  tiefste  Grund  ihrer  keimhaften  Rein- 
heit. 

Jetzt  aber  bin  ich  voUkommen  klar,  ganz  bit- 

ter  klar,  und  nichts  mehr  ist  in  mir  als  ein  gro- 
fies  Entbehren  deiner  allein  !« 

Claudel  weiB  um  den  mysrischenWeg  des  Ent- 
werdens  von  aller  Kreatur. 

Der  Kôrper  ist  Enthiillung  und  VerhûUung  der 

Seele.  Aber  je  leidenschaftlicher  die  Enthiillung 
ersehnt  wird,  um  so  schmerzhafter  wird  die 

Verhiillung  empfunden.  Die  korperliche  Nahe 

gibt  den  Liebenden  nur  die  Illusion  des  Eins- 
seins.  Eros  ist  der  falsche  Bruder  des  Todes, 

mag  auch  seibst  Violane  einen  Augenblick  lang 

glauben:  »Selbst  der  Tod  loscht  uns,  einen  im 

andern,  nicht  volliger  aus  als  die  Liebe.«  Aber 

Eros  ist  ein  verzweifeltes  Ringen  um  die  Uber- 

windung  dieser  Grenzen  des  kôrperlichen  Da- 
seins .  Wie  loderndes  und  fressendes  Feuer  ist 

die  Leidenschaft  Yses  in  der  »Mittagswende«. 
»Doch  was  wir  wollen ,  das  ist  nicht  Schaften, 

das  ist  Zerstôren,  und  ach! 

Es  gibt  nichts  anderes  mehr  als  dich  und 
mich ,  und  mich  in  dir,  und  deine  Herrschaft  in 124 
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mir,  und  die^Vut,  und  die  Zartlichkeit,  und  die 

Lust,  dich  zu  zerstôren,  und  nicht  mehr  behin- 
dert  zu  sein, 

Abscheulich  behindert  zu  sein  durch  dièses 

Gewand  von  Fieisch  und  dièse  grausamen  Zah- 
ne  in  meinem  Herzen, 

Nicht  doch ,  nicht  grausam  ! 

Ach ,  nicht  das  Gliick ,  deinen  Tod  bringe  ich 
dir  zu,  und  den  meinen  nicht  minder. 

Aber  was  hegt  mir  daran,  dafi  ich  dich  ster- 
ben  lasse,  und  mich  selbst,  und  ailes,  nun  desto 

schlimmer  —  wenn  ich  nur  dann  um  diesen  Preis, 

um  uns  beide,  uns  hingegebene,  hingeworfene, 

losgerissene ,  ganz  zerfleischte,  verzehrte, 

\^'enn  ich  nur  dann  einen  Augenbhck,  der 
die  ganze  Ewigkeit  ist , 

Deine  Seele  die  meine  beriihren,  die  meine 

Nehmen  fiihle, 

Wie  der  Kalk  den  Sand  brennend  und  brau- 
send  bindet.« 

Geradc  der  Kôrper,  so  sehr  er  das  Gefiihl  der 

Nahe,  der  Verbundenheit ,  des  Eins-seins  gibt, 
ist  es  auf  der  andern  Seite,  der  das  vollige 

Eins-werden  hindert  und  unmôgiich  macht; 
gerade  er  macht  die  Zweiheit,  die  im  erotischen 

Genufi  sich  selbst  vernichten  môchte,  unauf- laj 
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hebbar.  Gerade  der  Kôrper  ist  Grenze,  der 

Korper  wenigstens,  Solange  er  unter  dem 

dumpfen  und  starren  Gesetz  der  unverklarten 
Materialitât  steht.  Zwischen  den  Liebenden 

steht  die  trennende  Wand  des  Korpers,  wie 
dieWelt  steht  zwischen  der  Seele  und  Gott. 

»En  ipse  stat  post  parietem!«  zitiert  Claudel 

einmal  in  der  »Art  poétique«  aus  dem  »Hohen- 

lied«.  Das  Opfergefafi  muô  zerbrochen  wer- 
den,  auf  daû  der  Duft  ihm  entstrome.  Aber 

wie  der  Tod  die  Pforte  zum  ewigen  Leben  auf- 
driickt,  indem  er  die  Seele  eingehn  làût  in  die 

Herrlichkeit  des  gottlichen  Lebens  selbst,  so 
hebt  der  Tod  auch  die  Schranke  auf,  die  das 

kôrperliche  Dasein  zwischen  der  Liebe  der 

Menschen  aufrichtet;  der  Tod,  der  sie  schein- 

bar  scheidet,  verbindet  erst  die  liebenden  Men- 

schen. Er  gibt  sie  einander,  vAe  Beata  in  der 

»Kantate«  sagt: 

»Er,  den  ich  liebe,  hat  sterben  miissen , 

Daô  unsere  Liebe  nicht  langer  dem  Tod  un- 
terworfen  sei, 

DaiS  seine  Seele  atembar  wiirde  der  meinen.« 

Der  Tod  erst,  »unser  kostbarstes  Erbstuck«,  ist 

des  Eros  Erfitillung.  »Lôsch  aus  dièses  Licht, 

das  mir  nichts  zu  sehn  gibt  als  dein  AntUtz.« 
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Es  kann  sein,  dafi  der  Tod  einem  Mensclien 

in  seinerVerzweif  lung  nur  als  Ausweg,  ais  Ende 

erscheint,  so  wie  der  Sygne  in  ilirer  Zerbro- 
chenheit:  »Selbst  wenn  es  keine  Auferstehung 

gabe,  es  wâre  wenigstens  ailes  aus!«  Das  aber 
ist  nicht  der  Tod,  wie  Claudel  ihn  sieht,  denn 

fur  ihn  ist  er  nicht  Ende,  sondem  Anfang.  Die 

Welt  erfûUt  jene  Sehnsucht  nicht,  die  in  der 

Seele  ist.  Die  "Welt,  so  herrlich  sie  ist,  istver- 
ganglich;  die  Seele  aber  hungert  nach  ewigem 

Leben.  Sie  verlangt  nach  der  Unendlichkeit, 

die  Welt  aber  ist  endhch,  geschlossen.  In  jedem 

Augenblick  fiihlt  man  ihre  Grenze  wie  eine 
Wand.  Der  Gedanke  und  das  Bild  kehren  mehr 

als  einmal  wieder:  Es  ist  fast,  als  sei  die  »chine- 

sische  Mauer«  dem  Dichter  zum  Symbol  dieser 

Geschlossenheit  geworden.  »Wir  sind  in  die- 
ser Welt  wie  ein  Bettler,  der,  wenn  er  aufsteht, 

mit  seinem  Kopf  an  das  Dach  stôlSt,  und  streckt 
er  die  Arme  aus,  beriihrt  er  die  Wande  des 

Hauses«,  sagt  der  oberste  Seher  im  »Ruhetag«. 
»  Es  ist  immer  eine  Mauer  an  meiner  rechten 

Seite , 

Eine  Mauer,  der  ich  folge,  die  mir  folgt,  die 

ich  hinter  mir  abwickle,  wenn  ich  schreite,  und 

vor  mir  ist  noch  ein  ungeheurer  Vorrat  da. 127 
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Eine  Mauer  immer  zu  meiner  rechten  Seite. 

Zu  meiner  Linken  ist  die  Stadt,  und  die  gro- 

fien  Strafien,  die  hinausgehn  auf  die  ganze  Erde, 
Aber  zu  meiner  Rechten,  da  ist  die  Mauer. 

Ich  wende  mich  (bei  dieser  Station  der 

Tram) ,  und  ich  weifi ,  da  ist  das  Meer, 
Aber  unabtrennbar  klebt  an  meiner  Rechten 

die  Mauer, 

Da  iiegt  die  ganze  Stadt  zu  meinen  Fiiûen, 

eine  ganze  zerbrechliche  Welt  in  dem  Abend , 
der  sich  entziindet  und  erlischt, 

Doch  das  hebt  die  Mauer  nicht  auf  zu  meiner 

Rechten , 

Eine  Mauer,  die  mich  nicht  anders  fuhrt  als 

immer  zurûck  auf  denseiben  Punkt, 

Und  weim  ich  die  Augen  schlôsse,  ich 
brauchte  nur  meine  Hand  auszustrecken ,  um 

zu  fiihlen , 

Dafi  sie  da  ist — die  Mauer  zu  meinerRechten.« 

Wie  ein  Gefangener  ist  die  Seele  des  Menschen 

in  dieser  Welt;  sie  mochte  die  Mauer  durch- 

stoÛen.  Sie  mochte  herausbrechen  ausdemewig 

gieichen  Kreislauf der  Welt,  den  dasGespràch  der 

drei  Frauen  in  der  »  Kantate  «  malt  in  den  gerade 
durch  den  ermûdenden  Gleichschritt  des  Taktes 

so  unerhort  erregendenVersen: 

128 



EROS  UXD  TOD 

»LAETA:  Allés  beginnt  aufs  neu  und  spricht 
BEATA:  Wieder  ein  letztes,  hochstesWort, 

LAETA:  Einen  Namen,  immer  den  gleichen, 
BEATA:  Seinen  Namen,  und  immerfort, 

LAETA:  Stets  untrennbar  Blute  und  Frucht 

BEATA:  Dieses  Lebens,  immer  des  gleichen 

BEATA:  In  der  Zeiten  nichtiger  Flucht! 
LAETA:  Die  Geschlechter,  imWechseln  und 

Wandern 

BEATA:  So  wie  eines  folget  dem  andern, 
LAETA:  Die  Monde,  unlosbar  verkettet, 

BEATA:  Die  Braut,  mit  seufzendem  Bangen 

LAETA:  In  den  Armen,  die  sie  umfangen, 

BEATA:  Der  Sommer  dem  kiinftigen  andern, 

LAETA:  Der    Frîihling,    der  nunmehr   ver- 

gangen, 
BEATA:  Reif,  und  bereit,  sich  zu  geben, 
LAETA:  Ein  endloser  Sommer  dem  andern, 

BEATA:  So  zum  Schenken  unlosbar  verkettet, 

LAETA:  Geben   sie  weiter,  von   Leben    zu 
Leben 

BEATA:  Ihresgleichen  —  Unsterblichkeit .« 

Dabàumt  sich  die  Seele,  die  nachwirklichemLe- 

ben ,  nach  wirklicher  Unsterblichkeit  hungern- 
de  auf  wie  Fausta:  »Ich  aber,  ich  mag  sie  nicht, 

eure  Unsterblichkeit,  und  dièse  Bliite,  die  un- 129 
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terbrochen  wird  von  der  Sensé  Jahr  um  Jahr! 

Ich  durchbreche  den  Kreis,  ich  entrinne  den 

Schalen  der  Wage ...  Nun  bin  ich  es  satt  zu  le- 
ben ,  und  miide  der  ewigen  Grenzen .«  Und  sic 

ersehnt  den  Tod,  der  ein  Ende  macht  —  und 

einen  Anfang,  sie  ersehnt  den  Eingang  in  den 

ewigen  Winter,  wie  der  Dichter  des  Magnifi- 

cat, der  aller  Dinge  miide  ist  und  keinen  Ge- 
schmack  mehr  findet  an  den  Friichten  der  Erde 

—  »sprecht  mir  nicht  mehr  von  der  Rose!«  - 
und  den  dièse  Welt  nicht  mehr  kûmmert ,  \vo 

»einTag  dem  andem  folgt«,  weil  nun  derTag 
da  ist,  »an  dem  die  Sonne  anhalt«  :  »Hier  ist  die 

Strenge  des  Winters,  ieb  wohl,  o  schoner  Som- 
mer, und  die  Entrûcktheit  und  der  Schauder  der 

Unbeweglichkeit.  Ich  ziehe  dasUnbedingte  vor; 

gib  mich  nicht  an  mich  selbst  zuriick.  Hier  ist 
die  unerbittUche  Kàlte,  hier  ist  Gott  allein!« 
Der  Tod  ist  die  Restitution  des  Menschen  an 

Gott,  die  letzte  w^irkliche  Hingabe,  die  der 

Mensch  zu  vollziehn  vermag,  das  Opfer,  von 

dem  jedes  andere  Opfer  nur  Vorklang  und 

Symbol  ist.  Das  Sterben  ist  der  letzte  »Akt^<  des 
irdischen  Lebens  und  des  irdischen  Menschen , 

aber  der  Tod  ist  nicht  das  Ende,  denn  er  ist 

Heimkehr  des  Menschen  (und  der  Welt)  zu 
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Gott,  der  nicht  ein  Gotu  der  Toten  ist,  sondern 

der  Lebendigen.  \Me  im  Tod  erst  das  Leben 

»erscheint«,  so  bedarf  es  auch  des  mystischen 

Todes,  wie  ihn  die  Ode  »L'Esprit  etl'Eauw,  von 
der  man  nicht  weiô ,  ob  sie  ais  Dichtung  oder 

als  religiôses  Dokument  hoiier  zu  stellen  ist,  be- 
schrieben  hat,  damit  die  Seeie  jene  iebendige 

Freiheit  gewinne ,  die  sie  ûber  die  Dinge  dieser 

Weit  wahrhaft  herrschen  laôt.  Aïs  da  der  Dich- 

ter  von  aliem  sich  losgesagt  und  losgemachthat, 
liôrt  sein  Ohr  wieder  das  leise  Rauschen  in 

den  Blattern  des  Baumes;  die  Weit  ist  iiim  wie- 

der »ein  Spiegel  des  Lebens«.  Der  Tod  kann 
fur  Claudel  nicht  das  letzte  Wort  sein,  denn  die 

Weit  ist  ja  fur  ihn  die  erloste  Weit,  in  der  der 

Tod  »keine  Gewalt  mehr  hat«,  weil  er  »ver- 

schlungen  ist  im  Siège «.  Aber  Claudel  ist  viei 
zu  sehr  mit  ail  seinen  Sinnen  der  Weit  verhaf- 

tet,  als  dafi  er  nun  irgendeiner  spiritualistischen 

Weltdeutung  verfallen  kônnte.  Hier  wiirde  sei- 
ne Natur  ihn  bewahren ,  wenn  es  sein  Glaube 

nicht  tate.  Die  Dogmen  der  Inkarnation,  der 
ReaUtat  des  eucharistischen  Leibes  Christi  und 

der  Auferstehung  des  Fleisches  werden  in  ihrem 

unlôsbaren  innern  Zusammenhang  von  dem 

Reahsten  Claudel  gerade  darum  mit  so  gliihen- 
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der  Leidenschaft  geglaubt ,  weil  er  sie  als  eine 
ail  sein  menschliches  Recht  und  seine  mensch- 

lichen  Hoffiiungen  transzendierende  »Unge- 

heuerlichkeit«  empfindet,  die  er  nicht  zu  ver- 
antworten  hat,  als  eine  ailes  menschliche  Den- 

ken  und  Sinnen  iibersteigende ,  wahrhaft  gôtt- 
lictie  Antwort  auf  das  tiefste  Fragen  seiner  Seele . 

Unsere  Zeit  hat  jene  letztmoglichen  menschli- 
chen  Erkenntnisse,  die  Claudels  Naturbetrach- 

tung  zugrunde  liegen,  auch  rein  philosophisch 

wdeder  ins  Licht  gestellt,  indem  eine  phano- 
menologische  Naturphilosophie  auf  der  einen 
Seite  die  in  sich  unaufhebbare  letzte  Starre  und 

Beschwertheit  derNatur  als  solcher  dargesteilt, 
auf  der  andern  Seite  aber  die  der  Einsicht  des 

metaphysisch  gerichteten  Menschen  noch  zu- 
gangliche  Moglichkeit,  ja  Notwendigkeit  einer 

lebendigen  Auswirkung  derNatur  aufgewiesen 

hat,  die  es  gestattet,  die  Natur  als  »Siegel  und 

Symbol  metaphysischer  HerrHchkeit«  unmittel- 

bar  zu  erleben.  Die  Moglichkeit  einer  OfFen- 
barung  solcher  Herrlichkeit  aber  liegt  allein  in 

jener»prinzipiellenUmkehrungderganzenonti- 
schen  Grundver  fassung  « ,  welche  in  der  S prache 

des  Christen  die  »Erlôsung«  heilSt.  Auch  die 

Welt  steht  fiir  Claudel,  der  hier  im  Einklang 
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mit  dem  Denken  und  der  Sprache  der  Kirchc 

ist,  imSchattenoder  — bessergesagt  — imLichte 

der  Erlôsung.  Auch  fur  sie  gibt  es  einen  »Aus- 

und  Herausbruch  aus  ihrer  gesicherten  Selbst- 
umschlossenheit« ,  eine  »totale  Verkehrung  der 

Semsverfassung« ,  einen  »Sprung  in  ein  voilig 

Neues  hinein«,  eine  »endgûkige  Hinausver- 

setzung  aus  selbstumgrenzender  und  -verschlie- 
fiender  Gebundenheit,  die  die  totale  seinsma- 

Cige  Aufschlieûung  der  gegebenen  Fiilie  impli- 
ziert,  und  so  Kiarheit  durch  und  durch  setzt«, 

einen  Zustand  der  »Verklârung« ,  in  dem  die 

Materialitat  nicht  aufgehoben,  sondern  »in  der 

reinen  Selbsthingabe  und  -aufgabe  fort  und  fort 

neugesetztundgeschafl:enwird«  (Hedwig  Con- 

rad-Martius)  .  Der  Giaube  an  die  Auferstehung 
des  Fleisches  und  das  ewige  Leben  ist  das  letzte 
Wort  Claudels,  wie  es  das  letzte  Wort  des 

apostolischen  Credo  ist  (»0  du  ganzes  Credo 

der  sichtbaren  und  unsichtbaren  Dinge,  ich 

nehme  dich  an  mit  katholischem  Herzen!«). 

Nirgends  aber  scheint  mir  dies  letzte  Wort 

Claudels  so  tief  und  so  klar  ausgesprochen  zu 

sein  ̂ vie  in  den  SchluÔversen  jener  Kantate, 

der  P.  de  Tonquédec  unbegreiflichervveise  den 

Vorwurf  der  absoiuten  Unverstândlichkeit  ge- 133 
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macht  hat;  uns  ist  sie  in  der  Tiefe  der  Gedanken 

undderreinenSchônheitdesdichterischenWor- 

tes  die  vielleicht  herrlichste  Dichtung  Claudels 

iiberhaupt,  die  in  der  Ubertragung  Roman 

Woemers  ein  wirklich  deutsches  \^'e^k  gewor- 
denist.  Die  dreiFrauen,  die  in  der  Nacht,  »die 

Friihling  und  Sommer  trennt«,  auf  der  Terras- 
se des  Schlosses  von  den  Geheimnissen  der  Na- 

tur  und  des  Lebens  gesprochen  haben,  sehn  am 

Ende  den  Morgen  aus  der  Dammerung  aufstei- 
gen ,  sehn  das  ewige  Morgen  kommen,  das  vor 
dem  Gestern  war ,  und  die  Welt  sich  erheben 

aus  dem  Wasser  der  Taufe ,  neu  und  doch  noch 

die  Welt,  eine  Welt,  die  schimmert  im  Blute 

desLammes.  Wohl  ist  noch  Nacht,  aber  eine 

Fackel  »verborgen  von  ruckwarts«  beleuchtet 
schon  die  Welt .  Die  Menschen  sind  nicht  mehr 

der  Kette  der  Notwendigkeit  verhaftet,  nicht 

mehr  gebunden  an  den  Kreis  der  ewig  wechseln- 
den  Zeiten ,  sie  sind  der  Gewalt  der  Finsternis 
entrissen  und  schreiten  hinauf  ins  Licht. 

»FAU  S  TA  :  Mag  doch  das  Jahr  um  uns  wie  ein 

Gieôbach  in  ewigem  Fliefien 
Immer  aufs  neu  vom  Horizont  iiber  uns  her 

sich  ergiefien, 

Môgen  doch  Jahr  es  zeiten, 134 
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Saaten  und  Ernten  vorubergleiten , 
Uns  reifien  sie  nicht  mit  sich  fort . 

Wir  steuern  stromauf, 
Wir  halten  den  Kurs 

UndrichtendenBugin  stetemLauf 

Nach  dem  Leuchtturm  hin,  dem  verborge- 
nen  dort. 

LAETA:  Gegen  dieZeit  stromauf... 

FAIT  S  TA  :  Undist  sie  durchfahren,dieNacht . . . 
LAETA  :  Dann  ist  auch  die  Erde  fur  immer 

erwacht. 

BEAT  A:  Immer  die  gleiche  Erde. 

LAETA  :  Die  gleiche,  kein  neues  Werde! 

FAU  S  TA  :  So  tritt  sie  hervor,  aus  Flammen  ent- 
bunden ! 

LAETA  :  O  Natur,  die  sicli  selber  gefunden! 

BEATA  :  Aus  dem  Abgrund  der  Taufe  him- 
melklar... 

LAETA:  Auferstanden,  und  doch  wie  siewar! 

FAU  S  TA:  O  iiebliches  Warten,  es  dammert 
kaum! 

LAETA:  Die  Wahrheit  schon,  und  nicht 
mehr  der  Traum  ! 

FAU STA :  Dieselbe,  und  doch  in neuemKleid  ! 

LAETA:  Dieselbe,  und  doch  in  Ewigkeit.« 135 
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Das  ist  Paul  Claudels  letztesWort:  »Die  Nacht 

vergeht,  derTag  ersteht  -  BEATa!« 

ENDE 
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